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‘lKein
'

Mensch isl

illegal”
,

von GerhardK/as

"1hr sollt Wissen, dafl keln Mensch

illegal ist. Das ist ein Widerspruch in

sic/1; Menschen kannen sché’n sein oder

noch schb’ner. Sie kb‘nnen gerecht sein

Oder ungerecht. Aber illegal? Wie kann
ein Mensch illegal sein?

"

(Elie Wiesel)

Mehrere dutzend kurdische Kinder,
Frauen und Méinner warten am Samstag
Nachmittag, dern 21.M2‘1rz, im Ge-

meindesaal derevangelischen Chris-

tusgemeinde in Diiren auf ihre Abreise,
deren Ziel eine Kirche in Aachen ist.
Die Hfiuser der Gemeinden sind zu

ihrem letzten Refugium geworden, denn

es sind dieeinzigen One in Deutschland,
in denen sie noch Schutz vor Abschie-

bung finden konnen. Das wenige Hab

und Gut, etwas Kleidung' und einige
personliche Erinnerungsstiicke, ist

schon léngst in einigen Tfiten und

Taschen veipackt und in einer Ecke des

Saalesaneinandergereiht.Einige trinken

noch schnell einen letzten schwarzen

Tee, bevor sie das Gepéick in die beiden

vor dem Portal der 20.000 Seelen—

Gemeinde wartenden Reisebusse

packen. Wfihrenddessen staffieren Un—

terstiitz'erderKampagne‘Kéin Mensch

ist illegal’fund Flfichtlinge die 'Busse
mit zahlreichen Transparenten, und

Plakaten'fiir ein Bleiberecht aus.

Aufdem Parkplatz slehen Hatice und

ihre Freundin Judith aus Deutschland.

Hatice ist gerade volljiihrig geworden'
undihre filtere Freundin kann nur

bestéitigen, daB sich das Lebensgeffihl
dadurch nicht veréindert. Doch fur

Hatice findert sich nicht einmal ihre

rechtliche Situation: die drohende Ab-

schiebung schwebt wie ein Damokles-

schwert fiber ihrem Leben. Sie ist eine

selbstbewuBte, junge Frau, lebt schon

seit- acht Jahren in Deutschland und

spricht flieBend die Sprache, in der sie

an ihre'r Schule in Koln unterrichtet
wurde. lm Sommerwollte sie eigentlich
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ihren AbschluB an der Pestalozzischule

machen, doch der ist in weite Feme

gerfickt: Hatice ffirchtet sich vor ihrer

Abschiebung, denn «alles, was mein

Leben ausmachl, ist‘ hier in

Deutschland: meine Freunde, meine

Geschwister lmd die Ausbildungstelle
zur Kinderpflegerin, die ich nach

meinemSchulabschlufimac/tenwollte».

desweiten Kampagne “Kein Mensch

ist illegal” aufgetaucht und forderten

Untcrstfitzung im Kampf um ihr

Bleiberecht, denn ihre Asylantrh'ge
hatten dieAuslfindcrbehorden abgelehnt
und die rechtlichen Moglichkeiten fiir

Aufenthaltsgenehmigungen waren aus—

gesehfipft. Die Kampagne setzte sich

fiir die Flfichtlinge ein und erhielt eine

Die meisten der Flfichtlinge in der
Diirener Christusgemeinde sind schon
seit dem 21.1anuar dabei und haben
bereits etliche Umziige von Gemeinde
zu Gemeinde hinter sich. Damals bot
die Antoniterkirche im ZenlIum Kfilns
als erste Gemeinde21 Kurden Zuflucht.
Zuvor waren drei der Familien aufeinem
Plenum des Kolner Netzwerks der bun—

N

befristeteZusage der Anton itergemein-

de. Seitdem schlossen sich mehrere

evangelischeGemeinden der Domstadt
an und nahmen, die meislen im Zwei-

wochenrhythmus, kurdische Flucht-

linge in ihre Obhut. Innerhalb weniger
Wochen wuchs die Gruppe der Kurden

auf mehr als 100 Flijchtlinge an. Die

rigide Abschiebepolitik der Inncnmi-
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nisterien gegeniiberkurdischen Fliicht—

lingen [rug dazu bei, daB die Aktion

sogar in den weit entfemt Iiegenden
_St'aidten Hannover und Niimberg die

letzte Hoffnung illegalisierter Kurden

weckte, die sich aufden Weg nach Koln

machien. Obwohl die Zuflucht in den

einzelnen Gemeinden im Gegensatz
zum Kirchenasyl zeitlich begrenzt ist,

hat sie eine enorm groBe Anziehungs—
kraft. Denn auch wenn die Kolner

Auslfinderbehorde seitJanuarmehrmals

Signalisierte, daB es fiir einzelne Fami-

lien eineLosung geben konme, betonlen

vor allem die Fliichtlinge selbst, daB es

mit ihncn “keine Einzelfalllosung, son-

dern moglichst eine Losung fiir alle”

gcben werde. Die Kampagnegreiftdiese

Forderung auf und hebt damit die

politische Dimension deutlich hervor.

Die Abschiebepraxis und die zwie-

lichtige Tiirkeipolitik der Bundesre—

gierung kommen emeut zur Sprache
und lassen nur noch eine Konsequenz
zu: ein generelier Abschiebestopp ffir

Fifichdinge aus der Tiirkei.

Dies ist auch das Ziel von Hasan'

Fotos: Ute Moschner/Version

Calhan, der von Anfang an dabei ist.

Auf der Fahrt im Reisebus erzéihlt er,

w'aihrend seine Freunde zu kurdischer

Musik tanzen, warum er aus der Tijrkei

geflohen ist und welche Hoffnungen er
I

mitder Kampagne verbindet. Der Vater

einer sechskopfigen Familie wurde

Ende der 80er Jahre wegen politischer

Betiitigung aus derTiirke’iausgewiesen.

Als er nach ffinf Jahren zuriickkehrte,
konnte er Frau und Kinder nicht mehr

auffinden und hat sic seitdem nie mehr

gesehen. Er vermutet, daB sie deportiert
worden sind. Weil Hasan Calhan sich

weiter politisch engagierte, muBte er

spiterdie Gefzingnisse in Kurdistan von

innen kennenlemen undwurdegefollert.
«Nach meiner Enllassung haben sie

mir angebot'en; entweder als Spitzel zu

'

arbeiten, oder'mich als Dorfschiitzer
bzw. beim Militc'ir zu verdingen»,
schildert Hasan Calhan seine Situation

in der Tiirkei. Egal wie seine Entschei-
'

dung ausgefallen were, er hitte seine

politischen Freunde ans Messer liefem

oder bekfimpfen mfissen. «Von der

Situation in Kurdistan kdnnen sich in

Deutschland nur wenige ein Bild ma-

Chen», erkliirt Hasan Calhan. Die

Pogromstimmung gegen Kurden wiirde

systematisch angeheizt. Erberichtetvon

einem Bfirgermeister der Stadt Urfa,
der sich im Femsehen damit briislete,
schon 400 Kurden getotet zu haben und

sich anschlieBend dariiber beklagte,
dafiir keine Medaille erhalten zu haben.

«Die Flucht», so Hasan Calhan, «war

meine letzte Rettung».
-

Nun lebt er seit drei Jahren in

DeutsChland. Nachdem Hasan Calhan

kurze Zeit in Hannover und Neustadtan

der WeineraBe ‘in Fliichtlingsunter-
’

kiinften untergebracht war, erfuhr er,

daB sein Asylantrag als “offensichdich

unbegriindet” abgelehntwurde. Seitdem

lebt er in der Illegalitéit. Hasan Calhan

weiB, daB nicht nur kurdische Fliicht-

linge von der gnadenlosen Abschiebe-

politik der BRD betroffen sind und

wiirde sich freuen, wenn sie sich an der

Kampagne beteiligten und er “das Brot

auch mir Menschen aus anderen Léin—

dem Leilen” kfinme. Vorseiner Kirchen—

zuflucht hatte Hasan Calhan Umer-

schlupf bei verschiedenen Freunden
gefunden. Nun ist er froh dariiber, nicht

mehr alleine um sein Uberleben kéim-

pfen zu miissen, denn die Gruppe, die

Unterstiitzerund dieKirchengemeinden
“bieten mir ein Gefiihl der Sicherheit”.

Sollle der Protest nicht zu dem ange-

erebten Abschiebestopp fijhren, will

sich Hasan Calhan fiir einen unbe-

fristeten Hungerslreik einsetzen. »Lie-

her will ich in Deutschland als in der

Tu‘rkei sterben, denn dart erwartet uns
'

auch nur der Tod. Die éfientlichkeit
hier sol! erfahren, da/J‘ wir mit dem

Ri‘icken zur Wand stehen».

SF 2/98 [5]
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Dieses Szenario ist nicht abwegig:
zwar wollte der Innenminister Nord-

rhein—Westfalens, Franz—Josef Kniola

(SPD), im Méirz eine Delegationsreise
nach Kurdistan untemehmen, erhielt

jedoch kurzfristig eine Absage der tfir-

kischen Regierung. Eigentlich war diese

Reise Bestandleil der Koalitionsver-

einbarungen der rot-grfinen Landesre-

gierung vor drei Jahren, um anschlie-

Bend fiber einen Abschiebestopp fiir

kurdisChe Flfichtlinge zu befinden.

Nachdem sich die Landesregierung
zuvor schon drei Jahre vor der Er-

-kundung der Menschenrechtssituation

in der Tiirkei gedriickt hat, scheint die

Koalitionsvereinbarung nun erst recht

in weite Feme gerfickt zu sein. Bisher

haben die auch die Landesgriinen keine

. neue Imitjative gestarlet, um die Ver-

einbarungen umz’usetzen.

Mit einer spektakuléiren Aktionwill

dieKampagne“Kein Menschistillegal”
am 24.April deshalb emeut Druck fiir

einen Abschiebestopp machen. Sie

haben ein Schiff angemietet, um an

diesem Tag mil Fliichtlingen, Presse

und viel Prominenz einen Ausflug von

Kfiln ins Diisseldorfer Innenminister—

[6] ’SF 2/97

ium zu unternehmen, wo sie medien-
wirksam Unterschriftenlisten fiberge-
ben wollen. Auch die Superintendenten
der an der Protestaklion beteiligten
Gemeinden wollen sich Mine Mai an

einer Anhérung des InnenausschuBes
im Landtag zum Abschiebestopp in die
Tijrkei beteiligen und sich don ffir die
Fliichtlinge einsetzen. Das Leitungs-
gremium der evangelischen Kirche im
Rheinland, ihre direkten Vergesetzten,
drijckt sich jedoch vor einer offiziellen
Stellungnahme zuGunstenderKur-den.

Bis dahin léiuft der Alltag der Kurden
im “Wanderkirchenasyl” wie gewohm
weiter. «DieFrauen kochen. dieMc‘z'nner
waschen ab», ben’chtet Hasan Calhan.
AuBerdem kommen mehrmals die
Woche Schiiler— und Seniorengruppen
vorbei, denen die Fliichtlinge ihre
Situation schildem. Schwierig gestaltet
sich derEinkauf, denn die K'urden legen
Wert darauf, ihn selbst zu organisieren.
Dafiir mfissen sie die Schutzrfiume der
Gemeinden verlassen, deren Vorsténde
ihnen jedoch Papiere ausstellen, die sie
als Teilnehmer der Kirchenzufluchl
ausweisen. Die Gemeindemitglieder
bleiben unterdessen nicht unt‘zitig: in

Dijren haben sie nach intensiven Ge-

spréichen mitden einzelnen Fliichtlingen

individuelle Biographien zusammen—

gestellt, die ihnen bei kiinftigen Beh6r-

dengfingen helfen k6nnten, ihre Le—

benssitutation in derTfirkei darzulegen.
Andere haben Geld gesammelt Oder

versucht, die lokale Prominenz fiir die

Aktion zu begeistern.
In Aachen sind es erslmals drei

kazholische Gemeinden, die dieProleste
.

der Kurden unterstfitzen. Im GegensaLz
zum Bistum Kéln, dessen Kardinal

MeiBner jfingst in aller Offendichkeit
keinen Hehl aus seiner Begeislerung
fiir preuBische Tugenden machle, ver-

trittder Aachener Bischofeine liberalere

Linie 'und vermeidel es, seine Gemein-

den wegen der Unterstfitzung von

Fliichtlingen zu Lorpedieren. Bei der

Ankunft der Reisebusse in Aachen

erhalten UnterstfiLzer und Fliichrlinge
Flugblfitter mit einem Bibelzitat, auf
das sich die anséissigen Gemeinden

berufen: “Wenn bei djr ein Fremder in

eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht

unterdriicken. Der Fremde, der sich bei

euch auflifilt, soll euch wie ein Ein-

heimischer gelten und du sollsl ihn



lieben wie dich selbst”. Doch die Mit—

glieder der Aachener Kirchengemein—
den warten nicht nur miL Bibelzitaten

auf. Sie haben gutvvorgepiant und auf

der Rijckseite des Flugblatts einen

Kalender mil Veranstaltungs— und

Umzugslerminen in die jeweils anderen

Gemeinden abgedruckl.
Die erste Gemeinde in Aachen, die

Pfairei SLLauremius,_ befindet sich in

einem gutsituierten Vorort der GroB—

stadt. Die Kirche ist auf einer kleinen

Anhéhe, umgeben von Vorstadtvilien

und Einfamilienhfiusem. Der Pfan’er

der Gemeinde, Wilhelm Jansen, be-

richtet, daB er schon cine telefonische

Bombendrohung erhalten habe, die er

aber nicht sonderlich emst nehmen

wiirde. Wéihrend Kurden und Unter-

stiitzer “Hoch die internationale So-

lidaritéit” skandieren, verlaBt gerade cine

Taufgesellschaft die Kirche. Im Ge-

meindehaus, das dem Stadueil ent-

sprechend komfortabel ausgestattet ist.

warten Kaffee und Kuchen auf die

Reisenden, die von allerhand Lokal-

prominenz erwartet werden. Auch

HerbertLeuninger, Europasprecherder

Flfichtlingsorganisation Pro Asyl, ist

Cigens angereist und héilt eine An-

SPrache. «Alle Informationen fiber

Menschenrechtsverletzungen in der

Tfirkei Sind bekannt, es fehlt lediglich
derpolitische Wille, die Konsequenzen

darauszuziehen»,lcritisierterdiePolitik
der Bundes- und Landesregierungen.

«Soviel Solidaritc’itfu'r die afientlich
verfemIe Gruppe derlllegalisierten gab
es noch nie» , erkléirt die Kijlner Gruppe
der Kampagne “Kein Mensch ist

illegal”, «0b allera'ings wirklich eine

Bresche in die deutsche Abwehrfront
\gegen Fliichtlinge geschlagen wird.

entscheidet dasAusmafl an Solidaritiit,

das diese Aktion in den kommenden

Wochen fiber den erreichten Stand

hinaus erfa‘hrt», schfiizen sie die Per-

SPektive fiir einen‘ Abschiebestopp in

die Tiirkei ein. Vorléiufig wird das

“Wanderkirchenasyl”ausgeweitet,nach
Aachen haben Sich nun auch Gemeinden

aus Herzogenrath und Mfinchenglad-
bach bereit erkléirt, Flii'chtlinge aufzu-

nehmen.

3F 2/98 [7]



Fluc'h‘t‘hilfe iét cine Dvicnst—

leistung. Wie uméekehrt Flucht-

verhinderung keine ist. Beidcs'
aber kostet. Beginnen wir mit

der Fluchtverhinderung: Die

deutsche Ostgrcnze ist dicht fiir

Fliichtlinge. Falls sich‘das bis zu

ihnen Inoch nicht herum—

gesprochen hat, mfissen sic bijs-

sen. Wer trotz grundgcsctzlichen

Verbots die deutsche Grenzc

fiberschreitet, von dem zieh’t der

deutschc Bundesgrenzschutz ein

Fluchtstrafgeld’ ein, einen Weg-

zoll sozusagen.‘ In cinem pol-
,

nischen Fliichtlingslagcr erzéih-

lén einigc Afghanen, die die

deutschen Wachmannschaften

kennengelcmt habcn:

[8] SF 2/93

Schlepper, Schleuser...
von Fluchthelfern und Wegelagerem

“Wir muBten viel, viel Geld zahlen.
Zu viel. Es war ffirchterlich, als die
deutsche Polizei.uns verhaftete. Zwei
Tage und Niichte wurden wir in einen

'

Raum geschlossen,wiralle. Sie nahmen
cinem von uns 300 Dollar ab und gaben
ihm nur 60 Mark zurfick.” Ein zweiter
ergfinzt; “Mir stahlen sic 120 Mark und
ihm,” er zeigt auf einen dritten, “heiben
sie 200 Dollar weggenommen. Und sie
haben uns sogar die goldenen Ohrringe
gestohlen — das warFamilienschmuck!”

Dieafghanischen Fliichllinge wurden
vom BundesgrcnzschuLz nach Polen
zurfickgeschickt. Der Bundesgrenz-

van Albrecht A’I'eser

Foto: R. Mam/Version

schuLz bestfitigte diesc Darstcllung dcr

Fliichtlinge. Paragraph 153 SLrafpro-

zeBordnung erlaube der Exekutiv-

behérde ohne richterlichc ’Anordnung
und ohne ProzeB, Strafgcldcr {fir den

illegalen Grenzijbertriu einzubchaltcn.

Einen exakt festgelegten Betrag gibl cs

dabei nicht. 300‘bis 500 Mark scion as

im Durchschnitt, und cin sogcnannter
“Selbstbehalt” von 50 Mark habe sich

eingebflrgert.
Mehrere Millioncn Mark nimmt dcr

Bundesgrenzschutz von illcgalen
Fliichtlingen auf diese Weise ein. Ge—
messen an der Milliarde Mark, die die



Bundesrepublik seit 1993 zur Auf—

rfistung ihrer Grenzen ausgegeben hat,

mogen das die berfihmten peanuts sein.

Menschen, die in ihrerHeimatdas letzte

Hab und Gut verkauft und buchstablich

alle Mitlel zusammengekratzt haben,
um vor Mord, Terror, Hunger und Krieg
zu fliehen, und denen das Land ihrer

Hoffnung dieselethen Mittelabnimmt,

sehen das anders. Ein TscheLschenischer

ReChtsanwalt: “Ich werde niemals mehr

versuchen, nach Deutschland zu kom-

men. Selbst wenn sie mich an der Hand

nahmen und mich einladen wfirden.

Denn sie haben mich auf demfitigende
Weise behandelt: Zuerst sagten sie, “ja.
kommen Sie ruhig her!” unddann legten
sie uns Handschellen an und nahmen

uns unser Geld ab. Ich habe keinerlei

Venrauen mehr in eine gerechte Be-

handlung. Ich (ffihle mich zutiefst

verlelzt.”

DaB die Gelderafen Plfinderei, ja

Wegelagerei seien, nur mfihsam ka-

schierL durch ein passend interpretiertes
Gesetz, weist der Grass-bekannte Par-

lamentarische Smatssekretiir beim Bun-

desinnenminisler,EduardLintner,CSU.
enufistet zurfick: “Ich halle sie ffir

gerechlfertigt. Und ich wfirde mich auch

gegen diese moralische Argumentation
elwas wehren wollen. Wir sind ein

auBerordentlich dichL besiedeltes Land.

Wir selber also haben mit bezug auf die

deutschen Einheimischen eine Menge

Probleme, von Wohnungsumerbring-
ung bis zum ArbeiLsplatz. Deshalb ge—

hon alles, was also zur Verhinderung
dieser illegalen Einreise beitréigt, na-

tfirlich auch etwa die Beleiligung

dcrjenigen, die Kosten verursachen, an

diesen Kosten, mit zu den berechtigten
MaBnahmen. Es ist also ein Abschrek-

kungsmiuel, das also mit eingeselzt
wird. Es geht um den abschreckenden

Effekt.

Bis aufSO MarkdarfeinemFlfichtling
alles Bargeld abgenommen werden.

Dieser sogenannte Selbslbehalt reicht

nach Ansicht der deutschen Innen- und

Grenzbeho'rden aus, damil ein Flficht—

ling fiberlebl, nachdem er von Deulsch-

land nach Polen oder in sein Her—

kunftsland, in jedem Fall aber ins Un—

gewisse zurfickschickt wurde.

Kein Wunder, daB angesichts 'der

immer hoheren Barrieren an der deut-

SChen Ostgrenze, seien sie nun elek-

tronischer, strafrechtlichem Art oder

aus Fleisch und Blut, der Markt ffir

Flucthelferparalleldazu wfichstDenn

dieGrfindeffirdieFluchtnach Deutsch-

land, nach Franlcreich, England oder in

sonst ein westeuropaisches Land, sind’

die gleichen geblieben. Nicht nur die

im Vergleich zu Polen besseren Le-

bensmoglichkeiten ziehen Flfichtlinge
von Osteuropa aus weiter westlich.

Auchdie Tatsache, daB vieleFlfichtlinge

eher deutsch, englisch oder franzfisisch
als polnisch sprechen, oftsogarin einem

der EU-Lfinder gearbeitet haben, mo~

tiviert sie, hier Zuflucht zu suchen.

An diesem Interesse setzen die An-

geboLe von Fluchthelfern an. Unddaran,

daB Flfichtlinge von ihren Verfolgem
in der Regel keine, im Sinne der deut-

schen Behorden, gepflegten Reise-

dokumeme ausgestellt bekommen, mit

denen 516 legal ihr Zielland erreichen

konmen. Ein Flfichtling ohne Visum,

ohne Ausreise- und Einreisepapiere,

braucht also jemanden, der ihm ent-

weder falsche Papiere besorgt oder

unbewachte Grenzfibergange zeigt, ihn

vielleicht sogar hinfiber ffihrt.

Fluchthilfealso. In Deutschlandkeine

unbekannte Vokabel,keine neue Dienst-

leistung. Zehntausende sind im Nazi-

reich mit fremder, Hilfe ins Ausland,

geflohen. Und auch vor dem Zusam-

menbruch der DDR sind Tausende nach

Westen geschleust worden. Die dama-

ligen deutschdeutschen Fluchthelfer

handelten durehaus nicht immer aus

uneigennfitzigen Motiven sondernwa-

ren- sozusagen- Geschaftsleute. Einer

von ihnen, Albert Schfilz, hat vorzehn

Jahren in einem Rundfunk-Interview

fiber seine Arbeit Auskunft gegeben;

fiber seine‘ Aufuaggeber, zu denen die

BerlinerWestalliierten und der deutsche

Geheimdienst geh'o'rten; fiber das An-

fertigen falscher Passe; darfiber, wie er

Flfiehdinge im Kofferraum seines Autos

fiber die Grenze brachte und fiber die

Motive seiner Tatigkeit:
“Nein, es waren keine humanitaren

Grfinde. Denn die Menschen, die kannt

ich ja gar nicht, hab ich noch nie in

meinem Leben gesehen gehabt,ich weiB

aueh nicht, aus welchen Gn‘inden die

die DDR oder die Ostzone da verlassen

wollten. Die Grfinde waren die, daB ich

mich dazu verpflichtethabe,dieseLeute
zu holen. Und das war meine Aufgabe,
ich wurde daffirbezahlt, und somithatle

es sich.”

Die Arbeit und die Motive der DDR-

Fluchthelfer scheinen mit dem Ende

ides anderen deutschen Staates schnell

in Vergessenheit geraten zu sein. Aus-

serdem kommen seildem ja nur noch

Flfichtlinge aus anderen Erdteilen. So

wird Slaatssekretar Eduard Lintner

sichernichtallein dastehen, wen'n erdie

damaligen Fluchthelfermitden heutigen

nicht verglichen haben mochte:

“Also, das hat miteinander nichts zu

tun. Die damalige Fluchthelfer-Szene,
wenn Sieso wollen, warja gerecthertigt
dadurch, daB sich's bei den DDR—

Deutschen auch um deutsche Staats-

angehfirige in unserem Sinne gehandelt
hat. Ich will nur sagen, die Fluchthelfer—

Szene von damals war eine Mischu‘ng

Brandneu!“
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von Idealisten — ich will nicht aus-

schlieBen, daB da auch Professionelle

involviert waren. Aberdas hat iiberhaupt
nichts zu tun mit der heutigen Szenerie.

Heute handelt es sich um kriminelle

Organisationen, in der Regel gefiihrt
im Ausland.

. .

SiehabendeutseheHelfershelfer,das
ist richtig, aber die Kopfe silzen im

Ausland. Die Hauptmacher sind eben-

falls Auslander, sitzen zum gréBten Teil

im Ausland. Also, das hat mit der

Fluchthelfer—Szene von damals niehts

zu tun.”

'

Fluchthelfer, Schlepper, Schleuser.

Na'ch Schatzungen des Bundesgrenz-
schutzes kommt auf jeden, dcr an der

deutsch-polnischen Grenzen beim

illegalen Grenziibertritt gefaBt wird,

mindestens einer, der unerkannt durch-

kommt. Wahrscheinlich ein Fiinftel von

ihnen ,schafft es mit fremder Hilfe.

Die Bundesgrenzschutzoffiziere in

Frankfurt an der Oder z.B. kennen auch

die Preise. Fiir eine Handskizze mit

Eintragungen von Grenze, FluB',

Wachstationen ’und Fquegen werden

fiinfzig Mark verlangt. Fiir noch einmal

fiinzig Mark drauf geht ein Einhei-

,mischer bis an die polnische Seite des

Grenzflusses mit und zeigt, wo man am

giinstigsten hinfibersehwimmen kann.

Das kostet immerhin weniger als die

Halfte dessen, was der Bundesgrenz-
schutz fur den Ruckuansport verlangt.
Mehrere hundert Mark muB ein Fliicht-

ling zahlen, wenn er'auf der deutschen

[10] SF 2/98

Seite mit dem Auto abgeholt wird. Und
mehrere tausend kann es kosten, wenn

der Transport vom Flucht- bis ins Ziel-
land organisiertwird. Obwohl sich unter

den Fluchthilfe—Organisationen etliche

fragwflrdige und kriminelle Elemente
tummeln - der kriminalisierte Markt
produziert sie naturgegeben - : ihre
Dienste werden und miissen angenom»
men werden.

'

Fliiehtlinge erleben die Tatigkeit von

Fluchthelfern ohnehin ganz anders als
ihre, sozusagen, natiirlichen Gegner,
die Grenzbeamten. Geht es den einen

um die Abwehr gesetzlich nicht Zuge—
lassener, so ist es fiir die anderen oft die

Todesangst, die sie auBer Landes treibt
und sie auf Gedeih und Verderb die
angebotene Hilfe annehmen l’ciBt. Die
Kosten spielen dabei eine zweitrangige
Rolle. Der Mann, der im folgenden
seine Fluchtgeschichte erzahlt, ist mit-
hilfe einer Schleuserorganisation aus
dem Iran geflohen. Dort drohten ihm
Verfolgung und Tod, weil er politisch
gegen das Regime kampfte. Nur mit

Unterstiitzung von Freunden seiner
Partei konnte er die geforderten 20000
Mark ffirdieFluchthelferbezahlen.Eine
Edelschleusung, nach der Charak-
terisierung eines Grenzschutzoffiziers.
Mehmet Babaak, ein grauhaariger
schlanker Mann in den Fijnfzigem, sitzt
in seiner kleinen Wohnung und eniihlt:

“Ich bin his in eine Stadt nahe der
Grenzezwischen Iran,Afghanistan und
Pakistan gefahren. Dann sind diese

Leute gekommen. Und ich habe diese

spezielle belutschische Kleidung ange-
'

zogen und bin dann mit dem Motorrad

eines dieser Belutschis in ein Dorf im

Iran gefahren. Er ist weggegangen und

hat gesagt, er werde nach 2 Wochen

wiederkommen. Ich habe eine Nacht

im iranischen Teil des Dorfes iiber-

nachtet, dann kamen schon am nachsten

Tag mittags um 12.00 Uhr zwei Be-

lutschis mit zwei Motorriider und wir

sind schnell rilber mit den Motorriidem

nach Afghanistan. In diesem Moment

war keine Kontrolle, denn diese Leute

wissen, wann die iranische Kontrolle

ist, und sie wissen auch, daB zu dieser

Zeit keine afghanische Kontrolle in

. Sichtweite war.

Danach lebte ich in einem Dorf nahe
‘

der afghaniseh-iranisehen Grenze.

Dieses Dorf stand unter Kontrolle der

Mudjahedin. Ich habe dort 2 Wochen

illegal gewohnt, in einem Dorfzimmer,
kein Fenster, deher waren in derWand
der Wind puff hindureh.‘ Fiir die Be-

lutschis war mein Aufenthalt gut, denn
'

die einfachen Leute bekommen Geld,
wenn sie jemandcn untcrbringen, sie

machen das nicht aus politischer Uber-

zeugung.
Dann nach 2 Wochen kam meine

Frau. Meine Frau und dann noch ein

junger Mann. Sie sind mitAuto gekom-
men, nieht mit dem Motorrad, Sic

blieben noeh eine Nacht im Dorf und
dann am Morgen fuhren wirweiter. Zur

Grenze zwischen Afghanistan und

Pakistan, die von einem grossen Fluss

gebildet wird.”

Schon bis hierher konnte die Flucht
nur mit zahlreichen Mitwissem und

Helfem gelingen. An sie muBte der Or-

ganisator der Flucht natiirlich Schwei‘

gegelder zahlen und versprochenen
Lohn. Doch die lange Flucht von

Mehmet Babaak war noch langst nicht

beendet.

“Und dann brauchten wir einem Tag
mit dem FloB. Es hatte keine Stangcn,
kein Ruder und daB, Obwohl dieserFluss
sehr stark Sm‘jmungen hatte. chi

schwammen vorne und zwei hinten,

nur wir blieben drauf, wir, dieser Chef,
meine Frau, dieser Junge und ich. Auf
andere Seite angekommen, sind die

Belutschis gleich zurijckgekehrt. Im

pakistanischen Teil, dem anderen Teil

desFlussufers, warteten zwci Bel utschis
aus Pakistan mit einem gutcm
japanischen Auto. Spiiter dann haben
wirin eineDorfgeschlafen.BisKaraChi,



wohin wir muBten, brauchten wir vier

Tage, vier Tage mit dem Auto. Auf

diesem Weg wuBten alle Polizisten, wer

kommt. Die Belutschis bezahlten sic.

Wir sind auch verpflegt worden, haben

gegessen, cs war klar, in welchem Dorf

wir schlafen wfirden. Die ganze

Organisation klappte wunderbar. Dann

wir waren in Karachi.
In Karachi waren Mehmet Babaak

und seine Frau ungefahr 25 Tage. Sie

wollten von dort nach Frankreich, denn

das schien ihnen am ehesten moglich.
Doch die franzosische Botschaft sagte,
auf Visa miiBten sie warten. In Karachi

zu warten
,_
warjedoch gel‘ahrlich furdie

Beiden. Sic hatten als Kommunisten im

Iran gearbeitet; und als Kommunisten

waren sie auch in Pakistan nicht sicher.

“In Karachi hat uns dieser Chef

Passports besorgt und etwas Geld. Und

als ich den PaB aufschlug, habe ich

gesehen, der Stempel ist drin, alles o.k.

Der PaB war natfirlich ein richtiger PaB,
aber der Stempel war falsch. Aber gut.
In diesen 25 Tage habe ich das Btiro

unscrer Fluchthelfer kennengelernt.
Noch ein junger Mann, 24, 25 Jahre,
saB da, Krawatte um, sehrelegant. Viele

iranische Fltichtlinge gingen ein und

aus und wollten Hilfe.

Dann endlich hat unser Chef gesagt,
die Situation im Flughafen ist 0.k., ihr

konnt fliegen. Da hab ich erstbegriffen,
daB dieser cine Mann, der in diesem

Bfiro sitzt, gleichzeitig ein Offizieller
1m Flughafcn war. Im Bfiro warinziviler

chidung, am Flughafen war er in

Uniform. Wir muBten durch 2, 3 Kon-

trollen und ich habe gemerkt, die Of-

fiziclle wissen alle, was los ist, daB wir

Iraner sind, in welcher Situation wir

81nd. Diese Bande hat auch die Leute
am Flughafen bezahlt. Alles war o.k.”

Mehmet Babaak erzéihlt das recht

Whig, nimmt hin und wieder einen

S'Chluck Tee. Die Erlebnisse liegen

emige Zeit zuriick. Aber trotzdem: Wie

IS} er mit der Angst fertig geworden in

dlcsen langen Wochen. Mit der Angst

VorEntdeckung, vorBetrug, vorVerrat?

“Immer hast du Angst. Aber wenn du

am Ende siehst, alles ist o.k., muBt du

Sagan: “Vielen Dank”. Ohne Hilfedieser

Bande ware ich vielleicht bis jetzt im

Gefangnis oder tot. Manchmal sind

Frauen alleine geflohen und du denkst

inlzt, daB ist sehr gefahrlich, zu gefahr—
llch. Aber mit Hilfe dieser Bande sind

“Ch junge Frauen alleine aus dem Iran

gcflohen. Ohne Hilfe dieser LeUte, ich

glaube 95% der Iraner konnten nicht

weg.”
Mithilfe vieler und ganz unter-

schiedlicher Menschen haben es Meh-

metBabaak und seine damalige Ehefrau

geschafft, Folter und Tod zu entfliehen.

Kriminelle Schlepperbanden, das alles?

Auch an der polnischen Grenze leben

nach Aussagen der Grenzbeamten auf

der polnischen Seite ganze D6rfer von

der Fluchthilfe. Mafio'se Schleuserkri—

minelle?

Claudia Roth,Fraktionssprecherin der

Grijnen im Europaparlament, berichtet

von den Hintergrtinden filr diese so

krasse und einhellige Sprachregelung.
Es habe 1993 ein Treffen von fiber 30

Innenministem in Budapest stattgefun-

den, im Marl 1993. Da sei etwas

gelungen, das wirklich “malizios” sei,

“ideologisch brilliant”. “Es ist n'amlich

Fotos:
Herby
Sachs/
Version

gelungen, eine Umdefiniton vorzu—

nehmen: Aus Fiuchthilfeorganisatio»

nen, die so benannt worden sind, als es

noch die Mauer gab oder den soge-

nannten Eisemen Vorhang, wurden in

Budapest, in der Budapester Konferenz

per Definition Schlepperbanden. Sie

wurden per Definition zu schwerkrimi—

nellen Organisationen und Schwe'rkri-

minellen umbenannt.”

Erdogan Akhanli ist ein Fltichtling,

der es trotzdem geschafft hat. Als ehe-

maliges Mitglied einer linken Orga-

nisation war er in der Turkei mehrere

Jahre in Haft, wie auch seine Frau.

Nach ihrer Freilassung lebten sie eine

zeitlang in der Illegalitéit. Als die

Verfolgungen immer scharfer wurden,

entschieden sie sich; mit ihren beiden

Kindern das Landzu verlassen. _

“Fiir uns war das natiirlich Ziemllch

schwer, wir muBten in einem anderen

Land nochmal vonNull anfangen. Alles.

Keine Sprache. Nichts, garnichts. Dann

habe ich fiberiegt, wie wir fa‘lsche Passe

besorgen konnten. Zwei Wege gibt es

raus aus der Tilrkei. Entweder mit dem.

Flugzeug mit einem richtigem falschen
I

PaB. Oder mit Zug oder Auto, auf dem

Landweg ohne Papiere. Aber dieser

Weg ist ziemlich' schwierig. Ich habe

dariiberxkiel geht’irt, von groBen Schwie—

rigkeiten. Mit Kinder wollte ich das

nicht risikieren. Dann habe ich ent-

schieden: Entweder fliehen wir mit dem'

Flugzeug oder bleiben in der Tfirkei.

Ich habe Kontakt aufgenommen zu

einem Freund in Deutschland. lhn habe

[ich gefragt, ob er uns helfen kann. Er

hat gesagt: Ja, ich versuche es. Und er

hat es geschafft, meinem Sohn und mir

Passe zu besorgen. Ich habe meinem

Sohn erklart, was er tun muB, falls ich

am Flughafen festgenommen worden

ware. Er war ja erst sieben Jahre alt. Er

hat das akzeptiert, aber er wurde ein

wenig lcrank, er hat ein bchhen Fieber

bekommen. Als wir im Flughafen wa—

ren, war er sehr gut, wunderbar, er hat

es geschafft. Wir sind unproblematisch
nach Koin geflogen und dann hab ich

fur meine Frau und fiir meine Tochter

Passe besorgt und mit Kuriergeschickt.
Auch sie ist ohne Probleme geflogen.”

Erdogan Akhanli ist nach seiner

Flucht in Deutschland als politisch
Verfolgteranerkannt worden. Neun von

hundert Asylbewerbern bekommen von

den deutschen Behorden diesen Status

zuerkannt. Eine verschwindende Min-

derheit derer, die den schweren Weg
der Flucht gehen. Ohne Heifer hatte die
Familie es nicht geschaffL
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l. Machflose Parlarhenfe‘
In der Nibelungenhalle dort drfiben
sitzen dieVertreterderCSUzusammen
und beraten fiber Politik. Dabei sitzen
sic einer geféihrlichen Illusion auf,
namlich der, daB noch immer sic es

sind, die die Politik Bayems — oder

Passaus — bestimmen. Seit geraumer
Zeit wird nfimlich die Politik - ins-

besondere die Wirtschaftspolitik -

faktisch nicht mehr von den gewahlten
Volksvertreterlnnen gemacht sondem

in den Chefetagen der groBen Trans-

nationalen Konzerne und der Banken.
Diese Abdankung der Politik vor der

'

Wirtschaft hat der Wirtschaftsminister
Rexrodt vor einiger Zeit in schonster
Klarheit formuliert: Wirtschaftspolitik
werde in der Wirtschaft gemacht, sagte
er.

.

Frage: Warum tagen die denn da noch

immer? Oder bekommen sie da etwa

M-A-I;-diegeplante Herrschaft
=

'der-KOnzerneljt
‘

.

» Vonrag. gehalten am 25.2.1998 in‘Passau
V

,

g
u

.

SluderiléndemonSlrafion Zum polilischen Aschermiflwoch der CSU)

“van Maria Mies .

ihre Anweisungen von “der Wirt-

schaft”?
'

,

.Was ich hier sage, ist nicht Polemik

"sondem Fakt.Keinerder Abgeordneten
Bayems oder Passaus sitzt mit am Ver-

handlungstisch der OECD in Paris, wo

seit Mai 1995 fiber ein Multilaterales

Ab-kommen ffir Investitionen ver-

handeltwird, das MAI, ein Abkommen,
das von Renato Ruggiero - dem Chef

der WTO “eine neue einheitliche Ver-

fassung der Weltwirtschaft” genannt
wurde. DiesesAAbkommen geht weit

fiber das hinaus, was 3116 regionalen
und globalen Pakte zur Deregulierung,
Privatisierung und Liberalisierung der

Wirtschaft: GATT/WTO, EU, (Maast-
richter- und Amsterdamer Vertrag)
NAFTA, APEC, MERCOSUR bisher

geschaffen haben.

[12] SF 2/98

ll. MAI: Ein Dracula, der

das Lichl des Tages
'

scheul.

lch mochte wetten, daB nur wenige der
Abgeordneten derCSU, die dort drfiben
tagen, genau wissen, was das MAI ist.
Das gilt nicht nur ffir die Land-

tagsabgeordneten, sondern auch ffir die

Bundestagsabgeordneten. Diese wuBten
z.B . bis vor einigen Wochen nichts fiber
das MAI. Als Berliner Studentlnnen im
Januar Oskar Lafontaine bei einem
Pressetreffen baten, Stellung zurn MAI
zu nehmen, antwortete er: ”Ja, sowas
hat schon ma! anfmez'nem Schreibtisch
gelegen. 1ch glaubte es sez' eine Sekte".
Schlimmer noch: Als der WirtschaftsL
ausschuB desBundestagesam 14. Januar
das MAI mfindlich ero‘rtem sollte, hatten
die Abgeordneten den Verhandlungs—
text noch nie zu Gesicht bekommen.
Man hatte ihnen gerade eineinhalb

Seiten Papier in die Hand gedrfickt. Die
SPD-Abgeordnete Dr. Skarpelis-Sperk
machte dann einen Aufstand - sie hatte
sich das Originaldokument aus dem
Internet besorgt — und forderte eine
offene Aussprache im Bundestag fiber
das MAI.

Diese Geheimhaltungspolitik ist in
allen OECD—Landern befolgt worden.
Sic wurde im Frfihjahr 1997 von

Aktivistlnnen aus der Umwelt—, Ar-
beiter—

, Frauen-find Drittweltbewegung
zunachst in Kanada durchbrochen. Sie
hatten sich den Vertragstext besorgt,
ihn analysiert und einebreite Anti-MAI-
Kampagne begonnen.

In allen Landem USA, Kanada, Eng-
land, Holland, Deutschland, Osterreich
erfuhren die gewahlten Volksvertreter
erst vom Volk, was das MAI ist und
rwelche Gefahren es beinhaltet. Und
diese Volksvertretersollen dann diesem
Vertragswerk, das im April 1998
paraphiert werden soll, zustimmen.

Warumdiese Geheimhaltung?Sie hat
Methode.

”Es ist Iegz'tr'm, den normalen Bu'rger
nicht zu informieren, unter welchenBe-

dingungen ein Konzern im Ausland

investierensqll",sagte Dr. Zimmervom

Wirtschaftsminislerium einer De-

legation von Gewerkschaftern im letzten
Juni, als diese den Originalvertragstext
des MAI sehen wollten. Ahnlich argu-
mentierte auch Staatssekretar Klaus

Jfirgen Hedrich vom Entwicklungs-
ministerium wéihrend des Funkhausge-
sprfichs des WDR am 26.2.98: Die Glo-

balisierung sei ein Fakt, sie wfirde

bleiben, man kfinne nichts dagegen tun.

”Die Welt wc'ichsz zusammen zum

’Globalen Dorf
“

sagte Herr Hedrich,
“dazu gibt es keine Alternative. Das

bedeutet auch die Aufgabe bestimmter

Souverc'initdtsrechre” . Als ich ihn fragte,
warum das Volk als Souveran nicht

wenigstens darfiber informiert wfirde,
wenn die gewfihlle Regierung Souve—

réinitfitsrechte zugunsten global operie—
render Konzeme aufgabe, antwortetc

er sinngemfiB, die Bevolkerung konne

doch nicht fiber jeden kleinen Verwal-

tungsakt informiert werden.

Ahnlich wurden ja auch schon die

frfiheren Vertrage zur Durchsetzung dcr

neo—Iiberalen Freihandelspolitik welt—

weitund regional: GATT/WTO (1994),
EU (Maastricht), NAFTA, APEC,
MERCOSUR ohne offentliche Debatte

ver-abschiedet. Selbst heute wissen

Studentlnnen, Mitglieder der Parteicn

und“normale Bfirger” nicht genau, was

die Uruguay-Runde, was GATT und
WTO bedeuten. Dicse Ignoranz ist ge-
wollL Denn wenn dieLeute verstfinden,
was da verhandelt wird, wenn die “freic

Presse” sie richtig informieren wfirde,
Awfirden sie auf die Barrikaden gehen.
Stat: dessen werden sie eingclullt mit

Liigen wie: Globalisierung mfisse sein.

Auslandsinvestitionen schafftcn

Wachstum und Arbeitsplatze, unser

Lebensstandard hinge von der vollcn

Freiheit ffir die Multis ab.

Ill. Was bringt dos MAI?

1. Es bringt den Multis, den Banken,

Geldspekulanten bisher nicht gekannte
Macht, fiberall in der Welt, in allen

Bereichen, alles unter der Sonne zur

“Investition” zu erklaren und dort ihrc

profittrachtigen Geschafte zu machcn.
ohne von einer nationalcn Oder subna-

tionalen Regierung (Land oder Ge-



meinde)komrolliert,eingeschranktoder
>reglementiert zu werden. Die Regie-

rl_1ngsverlreterbei der OECD sindoffen-

smhtlich bereit, groBe Teile'der natio—

nalen Souveréinitfit - namlich die Ge—

staltung einer eigenen menschen- und

naturfreundlichen Wirtschaftspolitik,
den Multis und ihren Profitinteressen

auszuhandigen.
2. Diese Selbstentmachtung erfolgt

xor allem durch die Klauseln fiber die

nanonale Behandlung” nnd die“Meist—

begfinstigten” Klausel . Konkret heiBt
das: keine Bundes- Lander-, Gemein-

dcrcgierung darf einheimische, lokale'
Firmen gegem'iber auslandischen Inves-

toren und Investitionen bevorzugen

(etwa durch Steuervorteile, Subven-

tionen und ahnliche Anreize). Wenn

z.B.. der bayrische Staat einheimische

Kleinbetriebe, etwa im Restaurant-

bere1ch, durch solche Vergiinstigungen

fdrdem will, muB er dieselben Ver-

gunstigungen auch einem US-Multi

gewahren. Die Folge ist klar: Der US-

Multl - etwa Mc Donalds - wird die

bayrischen Kleinbetriebe wegkonku-
meren.

In Deutschland ist die Sache be-

sonders brisant in Bezug auf Ost-

dentschland. Auslandische Investoren

wurden nach dem MAI in den neuen

B undeslandern dieselben Subventionen

erhalten wie ostdeutsche Firmen.

_3. Weiterhin geben die Regierungen,
dle das MAI unterzeichnen, das Recht

811?, von den Konzernen bestimmte

Italstungen zu fordem: etwa die, daB sie
eInt: bestimmteZahl von Arbeitsplatzen

schafien oder erhalten, daB sie lokale

Arbeilskr'afte einstellen, einheimische

Rthaterialien verarbeiten, lokale

Dienstleistungen anheuern, Gesetze

ZIIm Schutz der Landnutzung respek—
lleren, Profite in diesem Staat, Land

UUd dieser Gemeinde reinvestieren
muBten. Alle diese Leistnngsanforde-
rungen sind nach dem MAI verboten.

4. Das MAI macht es Staaten auch

un‘nfiglich, den Import und Export von

Kapital Oder Wahrungsspekulationen,
Oder .Portfolio Investitionen zu regle-
mentieren. Der Spekulation wird Tiir

Und Tor geoffnet und plétzliche'Fi-
nanzeinbriiche wie in Ost- und Slid-

Ostasien sind vorherzusehen.

5. Staaten diirfen auslandische In-

Vestoren weder "dz'rekt noch indirekt

entezgnen”,oderMaBnahmenergreifen,
die emen ahnlichen Effekt haben, ohne

direkteEntschiidigung.UnterMAI-Be-

dingungen wird aber bereits die Aus-

sicht,dafieinerFirmazukfinftigeProfite

wegen eines bestimmten Gesetzes ent-

gehen konnten, als “Enteignung” be-

zeichnet.

Beispiel: DieEthyl—Corporation (USA)

verklagt den kanadischen Staat auf

Schadensersatz in Hone von 251 Mil-

lionen US-Dollar, weil dieser ietzten

April ein Gesetz zum Verbot von MMT

in Benzin erlassen hat. MMT ist eine

toxische Substanz, die Ethyl-Corpo-

ration produziert. Sie vergiftet die Luft.

Ethyl—Corporation verklagt Kanada

nach den Regeln von NAFTA - dem

Vorbild fiir das MAI - wegen “in-

direkter Enteignung”, d.h. wegen ent-

gangener zukiinftiger Profite und der

SchlieBung seiner Firma in Kanada.

In ahnlicher Weise verklagt eine kali-

fornische Miillentsorgungsfinna den

mexikanischen Staat, weil dieser nicht

erlauben will, daB diese Firma Sender—

miill in Mexiko abladt.

6. Letztere Falle machen deutlich,

was das neue Streitschlichtungsver—

fahren im MAI bewirken kann. Kon-

zeme konnen nach dem MAI Staaten

verklagen und haben dabei einen

ahnlichen Status wie Staaten selbst. Sie

konnen diese Klagen bei einem natio-

nalen Gericht einreichen, sie konnen

aber auch zu einer internati'onalen

Streitschlichtungsstellegehen,dienicht
demokratisch Iegitimiert und kon-

trolliert ist, wo Vertreter der Industrie

dominieren.
'

7. S‘chutz vor Unruhen: Die unter-

zeichnenden Staaten haben ffir ein

gfinstiges InveStitionsklima zu sorgen.

Fiir soziale Unruhen, btirgerkriegs-

ahnliche Zustande - Streiks usw., Stu-

denten- und Bauerndemos, die Profite

der Investoren schadigen konnen, mijs-

sen die Staaten Emschéidigung zahlen.

8. Dauer: Ein Staat kann das MAI

erst nach 5 Jahren kfindigen. Fiir die

auslandischen Investoren in diesem

Land gelten aber die MAI-Bestim-

mungen noch weitere 15 Jahre - also

dauert das MAI 20 Jahre.

9. Roll-back und Standstill

Besonders gei‘ahrlich ist das MAI wegen

jener Klauseln, die verlangen, daB

Unterzeichnerlander alle ihre Gesetze,

Regeln, Mafinahmen bis zu einem be—

stimmten “Sunset” - Moment, MAI-

konform machen. D.h. Umweltgesetze,

Gesetze zum Schutz von Arbeitsrechten,

Minderheiten,Frauenféirderung,dieden
Investoreninteressen entgegen stehen

konnten, miissen abgeéindert oder auf-

gehoben werden (Roll-back).
Die Slandstill-Klausel verlangt fiber-

dies, daB keine neuen Gesetze und Re-

gelnngen erlassen werden, die dem MAI

nicht entsprechen.
Beispiel: Frauenforderung. Die ge-

setzlichen Bestjmmungen aufnationaler

(deutscher) oderEU-Ebene zur Gleich-

stellung undForderung vonFrauen sind

bereits jetzt so erbarmlich, vage und

zahnlos, daB Frauen kaum eine Ver-

besserung ihrer okonomischen und

sozialen Situation erwarten konnen. Das

MAI wirddiese Situation fiirdieZukunft

einfrieren, weil z.B. Gleichstellungs-
forderungen mit Mannerlohnen ein

massives Investitionshemmnis waren.

10. Das MAI erfiffnet der “Dritten

Welt” gnadig einen moglichen Zum‘tt

aber zu den Bedingungen, die die

OECD-Lander bis dahin festgelegt
haben.
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Viele Kommentatoren' der inter-

nationalen Anti-MAI-Kampagne wei-

sen darauf hin, daB das MAI in seiner

Konsequenz die Grundlagen eines
demokratisch verfaBten Gemeinwesens
zersto'rt. Nicht mehr gewéihlteVolksver-
treterbestimmen dieWirtschaftspolitik
sondem riesige, global operierende,
unkomrollierbare Konzerne, deren ein-

ziges Ziel Wachstum, ungehemmte
Konkurrenz und Profitmaximierung
sind. Deshalb sei das MAI nicht zu

verbessern sondem nur abzu—schaffen.
Das MAI bedroht néimlich nicht nur

Umwelt—', Arbeits- und Minderheiten-

rechte, sondem zielt durch seine kon-

sequente Deregulierungspolitik darauf

ab, nicht nur die Parlamente zu ent-

machten, sondem auch federale und

kommunale Strukturen der Selbstver-

waltung und der Autonomie aufzu-
heben. In foder'alen Staaten wiez.B. der

Bundesrepublik, USA oder Kanada
haben subnationale Gebiete das Recht,
fiber einzelne Bereiche selbst zu be-
finden - etwa den Bildungs— und Sozial—
bereich. Auch im Umweltbereich gelten
viele subnationale Gesetze und Rege-
lungen. Diese stehen einem MAI-

mfiBigen Investitionsschutz im Wege.
Die Belreiber des MAI beabsichtigen

nicht, Rficksicht auf Demokratie, Um-

welt, soziale Belange und Menschen-
rechte zu nehmen. Um aber in den Parla-

menten, die das MAI nach seiner

ParaphierungbeiderOECD ratifizieren

miissen, nicht auf allzugroBen Wider-

stand zu stoBen, wenden sie die Taktik

an; diese neuralgischen Punkte im Ver-

tragsentwurf an drei verschiedenen
Stellen zu erwéihnen, die aber keinen

gesetzlich bindenden Charakter haben:
1. in der Prfiambel, 2. in der Klausel, die
das Absenken von Umwelt- und Sozial-

standards zum Zwecke der Anlockung
v0n AuslandsinveStitionen verbietet, 3.
im Anhang, wo die Regierungen
Ausnahmen fijr einzelne Bereiche
anmelden konnen, die sie vor dem

Zugriff der vollen Brutalit/iit des MAI

schiitzen 'wollen. Die "Liste dieser

Ausnahmen soll inzwischen fiber 1000

An-tréige beinhalten. Die USA hatten

im April 1997 bereits 24 Ausnahmen

an-gemeldet. Diese Ausnahmen be-

treffen 2.8. solch wichtige Bereiche

wie die Energiepolitik, die Politik der
offent-lichen Erziehung, der sozialen
Sicher-he‘it und Wohlfahrt, der Ge-

sundheit und der Kinderffirsorge. Sie
fordert eine Ausnahme ftir alle MAI-
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nicht—konformen Gesetze der Bundes-
slaaten und Gemeinden. Damit will sie
ihre foderale Struktur vor dem MAI
schiitzen.

Kanada undFrankreich verlangen vor
allem

, daB ihre Kulturindustrie vordem
Zu-griff des MAI geschiitzt wird.

'Die deutschen Regierungsvertreter
hmgegen hatten mm 5 solcher Ausnah-
men angemeldet. Sie betreffen haup—
tsiichlichden Bereich derBinnenschiff—
fahrt und des Eisenbahnverkehrs.
.

Die Liste der Ausnahmen zeigt die
in ternen Widersprfiche, die einem solch
globalenAbkommen iiber Investiu'onen
notwendigerweise innewohnen: Die

st‘cirksten “global players” z.B. die USA,

wollen freien Zugang zu allen In-

vestitionsbereichen und -territoricn der

Welt, aber sie wollen dennoch im eige-
nen Land einige Bereiche vor dem ZU’

gfiffausl'andischer Investorcn schiitzcll-
Merkwfirdigerweise versucht dlc

deutsche Regierung nichts Ahnlichcs.

Auf meine Anfrage beim Wirtschalts—

minister Rexrodt, warum Deutschlafld
- auch ein Bundesstaat wie die USA

‘

nicht 'ahnliche Ausnahmen verlangc,
um z.B. die gesetzgeberische Selbst-

bestimmung der Lander und GemeindcfI



zu SChiichn, und warum die deulsche

Ausnahmcliste so kuiz sci, bekam ich

ZUF Antwort:
”I. Die deutsche Ausnahmeliste ist

deShalb relativ kurz, weil wir seizjeher
Cine liberale Investitionspolitik ver-

fdgen. Es liegt in unserem wirtschaft-
[when Interesse fi‘ir mehr Wachstum

“fld Beschdftigung, dafl sich mb'glichst
Vlele auslc'indische Unternehmen bei uns

ansiedeln . .

"

”Zu 2. Die von den USA 6171570

meldeten Ausnahmenfiir ihre Bundes-

staaten und Gemeinden werden von

uns und der Europc'iischen Union (EU)

nicht akzepliert. Fiir Deutschland ist

ein derartiger Vorbehall nichl eiforder-
lich. Er'wc'z're auch aus verfassungs—
rechtlichen Griinden nicht zu rec/it-

fertigen.”
(Brief des Wirtschaftsminislerium

vom 26. Februar I998, unlerzeichnet:

Hupperich).
‘

Es Iohntsich ganz konkrete Anfragen

zu den MAI—Klauseln an das feder-

ffihrende Ministerium und an die Ab-

geordnelen zu richten. Dann erf'zihrt frau/

man wenigstens, was die deutsche

Position beim MAI iSI.

Nach dem Amwonbrief des Wiri-

schaftsministerium zu urlcilen, sind

nicht die Amerikaner die rabiatesten

Vertreter einer totalen Invcslitions-

liberalisierung, sondern die Deutschcn.

IV. Widerstcrnd - Was

wolien wir? - NEIN zum

. MAI !

Die intemationale Proteslbewegung,

die in Deutschland bishervon derPresse

noch kaum beachtet wurde, warm vor

allem vor den Gcfahrcn der weiLeren

Ab—senkung von Arbeils-,Umwelt- 'und

Min—der—heitcnrechten sowie der Aus-

hohlung nationaler und kommunaler

Souveranitai. Sie verlangen nicht nur

den Stop des MAI sondern geradezu,

daB es vom Kopf auf‘die Fich gestelll

wird.

In den USA und Kanada erkIaren sich

ganze Gemeinden, Stadte und

Bundesstaalen, (Provinzen) als “MAI-

freie Zoncn” (LB. BC in Kanada, die

Provinz Victoria BC). Sic furchten mit

Recht, daB das MAI den “groBten

Verlust dcr Komrolle von Kommunen

fiber ihre Geschicke in der Geschichte”

bedeulcn wird (Anzeige dcs Intemalio-

naI Forum on Globalization (IFG) in

InternalionalHerald Tribune, 17. Febr.

1998). Die “MAI-freien Zonen, Pro—

vinzen, Gemeinden, Stadte” argumen-

tieren: Wir habcn nicht in Paris am

Verhandlungstisch gesessen. Unsere

Bundesregierung hat kein Recht, ir-

gendwelchc Abkommen fiber unsere

Kopfe hinweg zu beschIieBen. DieMAI-

Klauseln gelten nicht fiir uns. Wir

wollen selbst fiber unsere Wirtschaft,

unsere UmweIt, unsere Sozial- und

Minderheitenrechte bestim men.

Das Institut fiir Politik in Innsbruck

Iadt zum 20. Marz zu cincm Treffen

aller osterreichischen Anti-MAI—Initia-

Liven ein, wo ebenfalls cine Diskussion

fiber ein MAI—freies Oslerreich gefiihrt
werden wird.

Bei einer Tagung im renommierten

Renner -InsLitu[ in Wien fand cine De-

bauc zwischen offiziellen Befiirworlem

dcs MAI, dem dsterreichischen Bol—

schafler beji der OECD, Dr. Peter Jan-

kowitsch, und einem Vertreter dcs Wiri-

schaftsministerium und eincm MAI-

Gegnerstall. Genervt von den kriiischen

Fragen dcs Publikums zu den Folgen
des MAI fiir die Driue Welt und fi‘ir

Menschenrechle rief der OECD-Bot-

schaflcr verargerl aus:

"Es geht bei diesem Abkommen um

Investitionen und nicht um Menschen-

rechtel”

Genauer und schoner kann man es.
nicht sagen. Darauf verlangle das Pub-

likum,daB das MAI aufdicFiiBegesleIll,
d.h. umgcdrcht werde: Natiirlich miiBle

es cine Regelung {fir Auslandsinvcs-

tilionen gebcn. Das MAI aber sci cine

Reglemcmiernng der Regierungen und

der Bevb‘lkerung. Umgekehrt jedoch
miiBle die Bevolkerung und ihre frei-

gewahllen VcnreterInnen die Konzerne

konLrolIieren. Nut so wiirdc ein Sehuh
daraus.

_

.

In Deutschland habcn kleine Initia-

liven wie unser Komilcc “Widerstand

gegen das MAI”, Gewcrkschafls-

gruppen und Sludenlen das MAI aus

der Dunkelhcit ans Tageslichl der

offentlichen Kritik gezogen. Ein Student

aus chcnsburg hat sogar den Original-
verhandlungstexl ins Deulsche {iber-

selzL An vielen Universilmen sind anti—

MAI—Arbeitskreise enlslandcn, die das

Thema diskutieren und an die Cffcm-
lichkkeit bringen. Unser Komitee hat

im Oktober 1997 ein Dossier erslcllt,
das ersle Informationen fiber diese ge-

plante globale Herrschaft der Konzerne

gibl. Die bciden NROs WEED und

German Watch habcn MilteJanuar I998
eincn Medienworkshop zum MAI

gemachl.
Das Winschaftsministerium hat am

14. Januar 1998 auf diese Veroffenl-

Iichung durch das VoIk in der Weise

reagierl, daB der Originaltcxt (in Eng—
Iisch) beim WirtsChafLsministerium
angefragt werden kann. Gleichzeitig
verbreilel die groBe Presse, die bisher
zum MAI gehorsam geschwiegcn hal,‘
Nachrichtcn, daB die Unlerzeichnung
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am 28. April 1998 in Paris nichtzustande
kommen werde, .daB die USA nicht
mehr mit dem bisherigen Ergebnis zu-

frieden seien und eventuell aussteigen
wfirden.

Die OECD scheint eine ahnliche
Taktik beim MAI zu verfolgen, wie sie
vor—her schon bei GATT und den Ver-

tragen von Maastricht und Amsterdam

an-gewandt wurde:

Erstens: Geheimhaltung; zweitens: -

wenn die Proteste zu stark werden -

plo'tzliche Veroffentlichung; dritttens:

Beschwichti'gung durch die Presse, die
'

Venrage wfirden verschoben, kamen
sowieso nicht zustande; viertens: plétz-
licher VertragsabschluB.

_

Sollen wirsolche Beschwichtigungen
glauben? Ich meine nicht. Es geht beim

'MAIja nicht nur um einen bestimmten

Vertrag, sondem um die Kulmination
aller bisherigen Deregulierungs-,
Privatisierungs— und Globalisierungs-
politik, die auch nach einem eventuellen

Scheitem des MAI fortgesetzt werden

wird und das Ziel hat, die. Politik der

Wirtschaft unterzuordnen.

Aus diesem Grunde organisieren wir

am 25. April 1998 in Bonn einen in-

ternationalen KongreB zum MAI und

zur Globalisierung, auf dem wir fiber

die Gefahren dieser Art von Politik in-

formieren und die Menschen zum

Widerstand aufrufen wollen.2

Keine Regierung hat das Recht, die

souverane Kontrolle der Gemeinwesen
fiber ihre Umwelt und ihre Lebens—

bedingungen den Profitinteressen der

Multis auszuliefem!

Am 25. April 1998 findet an der

Universitat Bonn ein KongreB zum

Thema statt. Der KongreB sol] eine

Offentli'chkeit fiber das MAI herstellen

und eine breite, kritische Diskussionen

anstoBen. Er soll eine Plattform ffir In-

formation,poltitischeBildung und Aus-

einandersetzung werden.

Tony Clarke aus Kanada, Maria Mies

aus Deutschland, Martin Khor aus Ma-

laysia, Ann Staffort und andere inter-

nationale Referentlnnen sind zu ver-

schiedenen Schwerpunktthemen einge-
laden.

_

Im folgenden drucken wir einen Vor-

trag dcr Kolncr Soziologin Maria Mics

zum Multilateralen Investitionsabkom-

men (MAI).

[16] SF 2/93

Noch isi das MAI nicht lot.

von Ann Slaffofd

Die Verhinderung des Abkommens
ware ein idealer Ansatzpunkt ffir eine

Kampagne gegen “Frei”handel. Das
“Multilaterale Abkommen fiber Inve-
stitionen” (MAI) strauchelt. ”Bevorwir
den Kadaver gesehen haben, ist das
MAI noch nicht tot", meint jedoch ein

hollandischerAktivist. DieProteste, die
dazu beigetragen haben, daB das MAI
nicht, wie ursprfinglich geplant, Ende
April in Paris unterzeichnet werden
kann, mfissen weitergehen. Aktivist-
Innen, Nichtregierungsorganisationen,
Parlamentarierlnnen, Studierende und
andere beteiligten sich an vielt‘altigen
Aktionen. Vierzig AktivistInnen be—
setzten im Februar 1998 das Bfiro von

Frans Engering, Verhandlungsleiter des
MAI, in Den Haag. Das Europaische
Parlament stimmte im Man bei nur

acht Gegenstimmen dem Bericht des
Grfinen Abgeordneten Wolfgang
Kreissl-DorflerzuundlehntedieUnter-

. zeichnung des MAI in seiner jetzigen
Form ab. Das MAI hatte eigentlich
bereits im Mai 1997 verabschiedet
werden sollen. Ffir die jetzige Verzo-

.

gerung sorgte auch ein Streit zwischen
den USA und Europa fiber die US-
amerikanischen Helms-Burton und

D’Amato-Gesetze, die Staaten mit
Sanktionen belegen, deren Untem'eh-
men geschaftliche Beziehungen mit
Kuba Oder Iran und Libyen unterhalten.
In Frankreich wehrte sich die Kul-
turindustrie gegen das MAI, denn das
Abkdmmen wfirde jegliche Moglich-

, keiten verhindem, die franzosisehen
Filme vor der Ubermacht aus Holly-
wood zu retten. Frans Engering, der im
April zurficktritt, erklarte im Marl
offendich, daB es im April keine Un-
terzeichnung des MAI geben wird. Aber
noch bestehtkein AnlaB, die Sektkorken

_

knallen lassen, denn das Abkommen
soll trotzdem im Oktober 1998 zum
AbschluB gebracht werden. Die

Verhandlungsdelegierten haben ein
Interesse daran, das MAI in irgendeiner
Form zu beschlieBen, bevor die nachste
Runde der Welthandelsorganisation
(WTO) beginnt. Die OECD-Minister
werden vermutlich im April eine
Erklarung verabschieden, welche die
wichtigsten Eckpunkte des MAI festhéfit
und die noch strittigen Punkte und

Ausnahmeregelungen auBen v0r

laBtDie reichen Industrielander werden

nichts unversucht lassen, ihren Wunsch
nach gesicherten Investitionen und

schrankenlosem Winschaftswachstum
durchzusetzen. Bisher bestchen 1160

bilaterale, 16regionale sowie sechs mul-

tilaterale Vereinbarungen ffir Investi-

tionen, und es gilt, ein einheifiiches Ab-

kommen zu erstellen, das global gilt.
Die meisten Multinationalen Konzcme

haben ihren Sitz in einem der'29
reichsten Industrielander, die in dcr

Organisation ftjr Wirtschaftliche

Entwicklung und Zusammenarbeit

(OECD) vertreten sind. Der weitaus

grdBte Teil des Welthandels wird

zwischen den drei Blocken Nordameri-
'ka, der EU und Japan/ Sfidostasicn

abgewickeit - ein Drittel des Handels

sogar innerhalbderMultjs. Als nachsten

Coup plant die Europaische Kommis—
sion einen “Neuen Transatlantischer1
Markt” (NTM) zwischen der EU und
den USA. Diese Freihandelszone sieht

ahnliche DeregulierungsmaBnahmen
vor wie das MAI, und spfiter konnten

auch weitere Staaten beitreten.Das MAI

bedeuteteineVerscharfungeincsbereits
seit einiger Zeit laufenden Globalisie-

rungsprozesses. Das ungleiche Nord-

Sfid-Verhaltnis wird zementien. Bishcr

wurden den Trikontstaaten durch Struk'

turanpassungsprogramme — neuerdingS
auch nach der Finanzkrise in Asien -

_

'

brutale SparmaBnahmen aufKosten der

éiImeren Bevolkerung (aber nicht auf
Kosten der Eliten) und die rficksichts—
lose Offnung der Markte auferlegt. Mil

dem MAI kfinnen sich Trikontstaaten

fiberhaupt nicht mehr gegen die Plfin—

derung und Ausbeutung durch Multis
wehren. Die Deregulierung wird nun

weltweit auf den Punkt gebracht, 65

handelt sich sozusagen um das i-Pfinkl'
Chen auf der Deregulierung, d.h. dem

“freien Spiel” der Marktkréifte: Die
Konzerne kennen sich nun noch hem-

mungsioser “auf freier Wildbahn” bB’

wegenDennoch ist es nicht so, (12‘B

Nationalstaaten durch diesen ProzeB
geschwacht Oder gar aufgelost werden
- sie erhalten bloB cine andere Funktion

(vgl. zu diesem Thema die neuesl6_n
Bficher von Joachim Hirsch). MUlus
und Staat stehen nicht gegeneinandcrv
denn die Politikerlnncn folgen d6“

Interessen des Kapitals, getreu dem

Motto “was gut ist ffir General MotorS.

ist gut ffir alle".

_
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Anarchistisches Forum in der

Schweiz

1m Januar ’98 fand in Biel seitlangem
'wreder einmal ein anarchistisches

Treffen mil elwa 80 Teilnehmerlnenn\mws/:
aus der gesamten Schweiz stall; Auf—

’4: fallendwardiegrosseTeilnahmejunger,
,- .3. ““OFganisierter Leute aus der deulsch-

I : : SPmChigen Schweiz, in der die an-

archislische Bewegung bisher eher

Schwach war.

Diskutiert wurden in den zwei Tagen
u.a. fiber eine zukfinftige Koordinalion,
die Anti-WTO-Kampagne, Medien,

Anarchismus im AllLag, Feminismus

und fiber die Gesehichte des Anar-

chismus in der Schweiz. Konkret

beschlossen wurden jahrlich zwei

Treffen, eine sliirke‘re Koordination und

Gin zweimonalliches Bulletin, zu dem

3116 Gruppen und Projekte ihre Termine,

Flugblalter, Kampagnen’vorschlage,
Plakate oder Diskussionspapiere bei—

sleuem kennen. Darfiber hinaus soll‘

eineBroschfire anarchistischeGruppen
In der Schweiz vorsrellen. Weitere Infos:

A-InfO, PF 580, CH-8037 Zfirich.
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Geld oder Leben?

Eine Karawane von Frankfurt nach

Genf zum Jahrestreffen der Welt—

handelsorganisation (WTO) is: im Mai

einevonweltweitvielenPrOlestaktionen

gegen 'neoliberale Wirtschaftspolitik.
Aktuelle Anlasse gibt es genug: das

Jahrestreffen, 50 Jahre GATT und die

neueste Kreation, das. Multilaterale

Agreenient of Investment, kurz MAI

genannt. (Naheres dazu auch in diesem

Heft) Treffpunkt aller Teilkarawanen

oder Gruppen ist am Samstag dem 2.

Mai in Bankfurtam Main, danach folgen

Tagestouren fiber Darmstadt, Hei-

delberg, Karlsruhe und Freiburg bis

nach Basel am 9. Mai. Die Strecke nach

Genf liegt noch nicht fest. Tagsfiber

bewegt sich die Karawane ans Fahr»

radern, Wagen, Trecker und Lkws im

Radlertempo von Ort zu Orr. Abends
' '

bleibt Zeit und Raum zum Austausch

untereinander und Lenten, die nichL

mizfahren. Organisiert wird die Kara-

wane von WIWA Wendland, c/o

Abraxas, Marschlorstr. 56, 29451
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3. anarchistische Sommercamp start.

Selbstorganisiert vom Koehen bis zu "
den Arbeilsgruppen, bietet es viel Raum

zum Kennenlemen, Spielen und Dis—

kutieren. Sport— und Spielpléitze sowie

eine Wildwasserbadestelle grenzen an

Anmeldungen mit Adresse, Anzahl

der Personen und vielleicht schon Ideen

zu AGS an: Jugendumweltladen, c/o

Andreas, Jagowstr. 12, 10555 Berlin;

Fax 030 - 405 33 639;. Tel 0177 272 49

03;, E-mail acamp@jpberlin.de
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Die finanzielle Beteilignng some je ,.
,
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nach persénlicher Situation zwischen h

90 un'd 140 Mark liegen. Anmel- r

deschluss ffir die maximal 300 Teil-

FLI - forum fiir libertfire

informationen

Das FLI bielet zweimal im Jahr,

zwanglos und ohne ohne festem Pro-

gramm mehrere Tage zum Diskutieren,

Begenen, Kennenleren, Feiem und, und,
"

und Diskutiert werden aktuelle

Themen aus anachislischer Sicht in

Form von Thesenpapieren, Vortréigen
Oder einfach frei.

Ffir 0,10 DM je Seile Kopierkosten
plus 3.— DM Porto im voraus, erhallel

ihr die Thesenpapiere vorausgegan-

gener Treffen: Widerstand (l4 Seiten),
Anarchie und Journalismus (5), Ju—~

gendkult und Altwerden (5), MaBe, ,

NichlmaBe (9), Regieren - eine spate

Erfindung (5), Das Imemet wird uns

noch weiterverblfiden (1 1), Kulturkritik

(6), Sprachkritik (13), Antipadagogik
(2), Intellekluelle locker - Nachrichten

aus dem Niemandsland der Funktions-
‘

losen (5), Perspektiven des Anarcho-

syndikalismus (2), Freiheitbegriff in der

libertaren Padagogik (4), Grundsatze

der anarchistischen Bewegung (2),

Psychokultkrilik (5), Anarchie und

Raum - Auswirkungen des Zenfialismus

Informationen/Spenden/Bestel-

lungen bei FLI, c/o Meeuw, Postach

Hamburg, BLZ 250 100 22, Konto 280

340 381 7
-

.........

.....

.....



Seit der Chefder Lufthansa AG, Jiirgen
Weber, am Ende des letzten Jahres die

Forderung nach dem Bau einer weiteren

Start- und Landebahn am Flughafen
Rhein-Main aussprach, sind die Dis-

kussionen um die Bedeutung des Air-

ports in vielerlei Hinsicht neuentbrannt.

_

Die jeweils zu einem Drittel in Besitz
von Bund, Land Hessen und Stadt

Frankfurt befindliche Flughafenak-
tiengesellschaft (FAG) als Betreiberin
des Flughafens trommeltfiirden Ausbau

ebenso wie die schon erwahnte
'

Lufthansa, deren Flottenhauptstandort
Frankfurt ist.

Hauptargument der Ausbaubeffir—

.worterlnnen sind die Kapazitatspro-
bleme der vorhandenen Bahnsysteme,
auf denen zur Zeit pro Stunde bis zu 74

Starts und Landungen abgewickelt
werden konnen. Mit Hilfe aufwendiger
Elektronik, die eine Staffelung der

anfliegenden Maschinen in kiirzeren

Abstfinden ermoglicht, soll der soge-
nannte Koordinationseckwert bis zum

Jahrv2000 auf 80 gesteigert werden.

Nach Angaben der FAG konnen dann

authein-Main mit Sicherheit430.000
- eventuell sogar bis zu 460.000 —,

'

Flugbewegungen abgewickelt werden.

Mit 430.000 Starts und Landungen
lieBen sich bis zu.60 Millionen Passa~

giere durch die Terminals schleusen,
Durch den Bau und die Inbetriebnahme

des Terminal 2 sowie dazugehOriger
weiterer “betonierter Logistik” 301] die

dazu notige Infrastruktur “landseitig”
bis zum Jahre 2000 zur Verfijgung
stehen.

Der ZusammenschluB aller in

Deutschland ans‘assigen Fluggesell-
schaften BARIG (Board of Airline

Representatives) fordert jedoch mit

Verweis auf die steigende Nachfrage,

[181 SF 2/98

die eine Steigerung von 74 auf 80
Flugbewegungen proStundezur“reinen

,

Kosmetik”werdenlasse,eineerhebliche
Ausweitung der Start- und'Landeka-
pazitat. «Fiir den nc'z'chsten Sommer-
flugplan gibt es in den Spitzenzet’zen
Wiinschefiir 104 Slots (Start and Lan-
dungen)pro Stunde, machbarsindaber
nur 76.» (FR 8.11.97) Spatestens im
Jahre 2005 seien die Moglichkeiten am

Flughafen endgfiltig ausgereizt, tom es
unisono von Betreiber- und Flugge-
sellschaftsseite. Wohlwissend, daB der
Flughafen als okologische Katastrophe
eine sowieso industriell und infrastruk- ‘

turell fiberbelastete Region wie das
Rhein-Main-Gebiet in vunzumutbarer

Weiseweitermaltratiertundein Ausbau
weit fiber die bestehenden Grenzen
hinaus erneut wie in frfiheren Zeiten
Widerstand hervorrufen konnte, argu-
mentieren die Befiirworterdes Ausbaus
mit ékonomischen Sachzwfingen,
vorzugsweise mit dem Faktor “Ar-
beitsplatze”.

Angedroht werden Konsequenzen,die in der gegenwartigen sozial-o'kono-
.mischen Situation keulenartig auf das
BewuBtsein cler betroffenen Menschen
der Region wirken sollen: Wenn die
Nachfrage nicht ausreichend befriedigt
werden konne, sei Stagnation
schlimmstenfalls Rtickgang die Folge.’

Gegenwéirtig kann von Riickgang und
Stillstand nicht die Rede sein, befindet
sich der Flughafen Rhein-Main doch
trotz massiver Konkurenz, im stetigeri
Aufwind.

«In den drei Sparlen Starts/Landm-
gen, Passagiere und Fracht weist die
Verkehrsstatistik des Rhein-Main-
Flughafensfiirdas zurijckliegendeJahr
erneut Wachstumsraten und neue Re-
korde aLgf. I997gab es aufDeutschlands

grb‘jflem Flughafen 392.12] Starts and

Landungen. Dies entspricht im Ver-

gleich zum Vorjahr einem Plus von 1 .9
Prozent. Erstmals wurde bei den PUS'

sagieren die Marke von 40 Millionen

abertrofiven.Mi:40.271_919wurden3,9
Prozent mehr Flugga‘ste registrierl als

1997. Die Luftfracht beliefsich auf1-4
Millionen Tonnen, was gegemlber dem

VergleichSzeitraum eine Steigerung V0"

2 ,5 Prozent bedeutel.» (FR 16.1.98)
Nach einem internationalen Verglcich

deslahres 97 befindetSich derFlughafen
weltweit aufRang achtbezogen auf daS

Fluggastaufkommen - im Frachtbereich

belegt er einen siebten Rang undisl
damit in dieser Kategorie der gro'Btc
Europas.

Die von den Flughafcnbetreibcm ent‘

fachte Disku'ssion entspringt nicht nul’

einem realen Bediirfnis der Flugha‘
fennutzer nach Kapazitiitserweiterung'
Sie kann als Versuch gewertet werden.

frijhzeitig und in einer momentan 311‘

scheinend gijnstigen Situation (Ar
'

beitsmarktlage) Propaganda ftir d6“

Ausbau zu machen und gleichzeitig das

Widerstandspotential an den in die

Diskussion geworfenen “Standorten”
'

fiir eine neue Start-und Landebahn le

testen.

Die AngstderFlughafenbetreiber vor

offenern und breitem Widerstand sowie
vorevtl. langwierigen undkostspieligcn
Klageverfahren erwiichsl aus der in—

zwischen fast historisch zu nennend6n_
Geschichte des Flughafenausbaues.



Geschichie des

Flughafenausbaues

Seit den schweren Auseinander—

setzungen um den Bau der Startbahn

West sind siebzehn Jahre vergangen
-

die Riiumung des Hfittendorfs 1981 als

ze“Punkt genommen. Die Chefs der

Flughafenbetreiber und -nutzer haben
auf die Faktoren Zeit und Vergessen
gesetzt, bevor sie seit Ende 97 Inassiv
an das “Tabuthema” “Flughafenausbau
auBerhalb seiner Z‘aune” herangingen.
Trotz dieses langen Zeitmums sind die

Menschen dcr Region bezfiglich wei-

lerer ('jkologischer Belastung hoch sen-

SlbliiSierL Dies hat seinen Grund nieht
zuletzt darin, daB die FAG seit der

.Inbctriebnahme der Startbahn West
1984 nieaufgehért hat, die BfirgerInnen
des Flughafenumlandes mit weiteren

AusbaumaBnahmcn zu konfrontieren.

Ztl nennen sind nicht nur der Terminal
2 1m Nordcn mit all der da‘zugehfirigen
Infrastruktur, sondem auch der fiber

Ja_hre betriebene Ausbau von Cargo-
Clty (Frachtumschlag) im Sfiden, an—

grenzend an die US-Air-Base. Damit

v-erbunden waren groBréiumige Baum-

failaktionen, die den “Restpuffer” des

Verbliebenen Waldes in Richtung Mfir—

felden-Walldorf weiter ausgediinnt
haben.

Im Norden angrenzend an die beiden

Terminals erstreekt sich zur Zeit eine

der grfiBten Baustellen der BRD: der

Bau des Sehnellbahnbahnhofs (Kfiln-

FfM) verschmiizt nahtlos mit der Mo-

demisierungdesFrankfurterAutobahn-
kreuzes.

Die Erweiterungen der letzten zehn

bis fiinfiehn Jahre wurden im wesent-

lichen umgesetzt, wie der 'Gene-
ralausbauplan (GAP) des Iahres 1985

beschreibt : «Lag der Schwerpunkt der

Generalausbaupla‘ne 75/80 auf der

Uberwindung des Mangels einer limi-

tierenden Kapazz'ta‘z des Start— and

Landebahnsystem,nachFertigstellung
und Inbetriebnahme der Startbahn J8

ist dies nun Vergangenhez'l, so liegt der

Schwerpunkt des GAP I985 auf dem

Vorfeld and Terminalausbau.» Not~

wendige Anpassungen an die Erfor-

demissederFlughafenbetreiberwurden
in der Regei in den folgenden Jahren

bereitwillig von offizieiler Seite nach-

gegeben. .

Trotz der spiirbaren Unruhe im Flug—

hafenumland, die jeder weitere Ein—

schnitt ins fikologische Geffige immer

noeh verursachte, ist die dkonomische

Potenz des Flughafens so groB - und die

personellen Verflechtungen der Re-

gierung mit Betreiberaufsichtsréiten

derartig eng verwoben —, daB bisher

keine HessisChe Landesregierung je

daran gedacht hat, den Expansionsbe-

strebungen der Flughafenbetreiber
spfirbare Grenzen zu setzen. Im Gegen-
teil: Eher wurden Auseinanderset-

zungen provoziertoder in Kaufgenom-

men, die mit der brutalen Rfiumung des

Hfittendorfs auf der Trasse der 18 West

im Jailre 1981 ihr grdBtes AusmaB

annahmen - und'die dann mit der

sinnlosenErschiefiungzweierPolizisten
aufeinerErinnerungsdemonstrationaus
diesem Anlass 1987 nicht nur dem

Leben der Beamten ein Ende setzten,

sondem ebenso den Aktivitfiten der

“Reste” einer ehemals breiten sozialen

Bewegung gegen den Ausbau des Flug—

hafens. Zuvor waren, ein halbes Jahr

vor den Schfissen,aufden 1. “Libertfiren

Tagen” in Frankfurt/M. die teilweise

erstarrten und ritualisierten Formen'

abgehobener Macho—Militanz kn'tisiert

und eine zunehmende soziaielsolierung

unsererseits diagnostiziertworden.Was

spfiter von manchen als die Tat eines

einzelnen “Durchgeknallten” bezeich-

net wurde, wurde in der Folge auch als

Ergebnis slruktureiler Oder auch mora—

lisch—philosophischen Mfingei auf

unserer Seite diskutiert. Die nach den

Schfissen einsetzende Verfoigung und

Kriminalisierung reduzierte die Ak-

tivitéiten der Rest-BI fast vollstéindig
aufdie Ebene der Prozessbeobachtung.

Die “militanten” Stanbahngegnerlnnen,

die fiberJahre die Demonstrationskultur

auch fiber das Rhein-Main-Gebiet hi-

naus gepréigt hatten, sahen sich in Verg
einzelnung und politische Defensive

zurfiekgedrfingtl Eine Bewegung, die

vor aliem in der Zeit des Hfittendorfs

und der anschlieBenden Auseinander—

setzung um die Startbahn-West zvu einer

in der BRD eher seltenen Mischung aus

jenen “Lang- und Grauhaarigen” zu- .

sammengewachsen war, die es den

staatiichen Organen schwer machte, in

der fiblichen Maniervon “teile und herr-

sche” (sprich: kriminalisiere die“kleine

radikale Minderheit” und umsorge den

“bfirgerlichen” Teii) zu verfahren, war

nieht ohne eigenes Verschulden weit—

.geh'end am Ende.

Protestbewegungen

Schon in den siebziger Jahren waren

vereinzelte Bfirgerlnnenvor allem aus

dem direkten Flughafen-Umland aktiv,
um sich mit den Auswirkun'gen des

'Luftbetriebs auseinanderzusetzten:
Léirm durch startende und iandende

Flugzeuge, schwindende, teilweise

zerstdrte Waidbestéinde, eine stetig
wachsende Luftverschmutzung und

nicht zuletzt der gestt’jrte Sehlaf durch

Nachtflfige {jetzt ca.75 pro Nacht) tru—

gen dazu bei, das ProblembewuBtsein

auf lokal—regionaler Ebene zu schiirfen

und fiber die klassischen Grenzziehun-

gen durch Partei, Gewerkschaft und

Kirchen zu fiberwinden. 1979 stimmten
die mittierweile gegrfindeten Bfirger-
initiaven des Um landesinoch eincr Ver—

léingerung der beiden Paraleilbahnen

'mehroder weniger zu, in der Hoffnung,
der damals bereits diskutierte Bau einer

dritten Bahn (18 West) lieBe sich so

vermeiden. Ein TrugscthB, wie der

weitere Verlauf beweisen solite. Der

Ban des Hfittendorfs im Startbahnwald
wurde als reaktiver Akt des Ungehor-
sams von den Bfirgerinitiativen gegen

die. weitere Forcierung des Ausbaus

gesetzt. Dies fibte eine faszinierende

Anziehungskraft auf v'iele Menschen

aus, die sich als “radikai” definierten.
Zudiesem Zeitpunktschlossen sich auch

SF 2/93 [19]
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*H..-H..__—.V____‘ die (meist groBstfidtisehen) Linken, die
vorher in den BIs oft nur um ihren

Wohlstandbesorgten“Kleinbiirger”aus
Morfelden-Walldorfam Werk gesehen
hatten, der sich enorm verbreiternden

Protestbewegung an.

Ohne an dieser Stelle die zahlreichen
'

Konflikte und Schwierigkeiten im In—

nem der Bewegung schildern zu wollen,
ist feststellbar, daB die Vielfalt des

damaligen Widerstands, bezogen auf

die Untersehiede der beteiligten Per-

sonen (Alter, soziale Herkunft, ur-

spritngliehepolitischeHeimat),alsauch
‘

‘

die VielfaltderAktivitiiten (Hiittendorf,
Volksbegehren, Initiativen allerorten)
anwuehs - nicht zuletzt deshalb, weil

immer wieder von allen beteiligten
Fraktionen Spaltungen vermieden wer-

den konnte. Die Menge der Mensehen

und die kreative Wut dieser bunten

Mischung braehte die regierenden So-

zialdemokraten in Bedrfingnis.
Holger Borner, SPD-Ministerpr'zi-

.sident, muBte zu den Hoehzeiten des

Startbahnkonflikts 1981 den Altvor— .

deren Willi Brandt‘als Ratgeber ein-

fliegcn, um sich seines Beislands in

einerZeit zu sichem,a1s groBe Teile der

Region gegen den Ausbau rebellierten

und ea. 150.000 Mensehen in Wies-
baden auf die StraBe gingen, um ihre

Interessen zu manifestieren. Eine

Blockade des Airports ijber Stunden,
die vonPolizei und BGS-Einheiten

freigekniippelt werden muBte, und die
sich etablierenden militant-friedliehen

“Sonntagsspaziergfinge”, trieben den

materiellen und politischen Preis der

Flughafenerweiterung in die Hohe. Es

ging nicht mehr nur um die Notwen-'

digkeit einer neuen Startbahn; es ging
dartiber hinaus um “Staatsréison”.

1984 wurde die Startbahn in Betrieb

genomrnen
— eine vieltausendkopfige

Menge demonstrierte wie ijblieh im

Trfinengasnebel des Startbahnwaldes.
Der Staat und die FAG hatten sieh‘

durchgesetzt. Zwar waren die Regie—
renden vorsichtiger geworden — auf

einen dritten Block C des AKW‘s in'

Biblis wurde ebenso wie auf den Plan,
eine Wiederaufbereitungsanlage in

Nordhessen zu bauen, verzichtet -

niehtsdestotrotz starteten die Flugzeuge
nun iiber die Kopfe der Mensehen der

sfidlichen Anliegergemeinden. Mit der

Inbetriebnahme der Startbahn West

klinkten sich viele resigniert ans der

Protestbewegung aus - manehe, um sich

[20] SF ‘2/98

Alle
Photos:

Trotzdem-Verlags
Archiv

verstiirkt der Arbeit in griiner Partei zu

widmen, die sich gerade ansehickte,
mit den Gegnem von eben an der ersten

rot-grfinen Koalition zu basteln - andere
zogen sich ins Private zuriiek.

Militdrisches Kalkfil
'

Ein Teil machte weiter, vornehmlich
diejenigen, fiir die die Teilnahme am

Protest an der Startbahn Bestandteil
eines sozialen und politischen Bezugs-
systems geworden war, aufdas sie nicht
verziehten wollten. Es war vor allem
dieser Teil der zerfallenen Protestbe-
wegung, dersiehjetzt, wie in den Jahren
zuvor auch, mit dem Flughafen und
seiner Bedeutung iiber 6kol0gisehe As-
pekte hinaus besehéifti‘gte. So hatten
sieh sehon relativ fruh Arbeitsgruppen
der GesamtBI (AG-Frieden) dem mili-
tfirrschen Aspekt des Flughafens zuge-
wandt. Die Bedeutung‘derUS -Air-B ase

(Gateway-to Europe) wurde nicht nur
im Kontext des Startbahn-West-Baues
sondern grundsiitzlieh problematisiert.
Die Funktion des groBten militiirischcn
Fraehtllughafens der US-Streitkriifte
auBerhalb der USA mit Drehseheiben-
funktion im Spannungsfall wurde

dumals kritisch analysiert. Diese Rolle
wrrd in der gegenwéinigen Situation am

Beispiel Irak aktualisiert -

stiegen doch
die militiirisehen Flugbewegungen in
der Aufmarschphase der Militzirs deut-
lich an.

Die Auseinandersetzung mit dem
militarisehenTeil des Frankfurter Flug-hafens wurde bereits dureh die 1982
durchgeftihrte Unterzeiehnung des
“Host Nation Support Wartime”-Ab'-
kommen notwendig. Die BRD erkliirte
sich in diesem Abkommen u.a. zum

«Auflbau and zum Unterhall umfasscn—
der Unterstt‘ilzungseinrichtzmgcn» be-

reit (FAZ; 23.2.82). Die militiirischcn

Aspekte des Frankfurt Airport fiihrten
so zu einer Sensibilisierung und weitcr-

gehenden Aktivitéiten in der FriedenS-

bewegung arn Beispiel des Pershing/
Nato—Doppelbeschlusses.

Der Tod von sechs Mensehen 1983

anlé’tsslieh einer Flugsehau auf dem

militéirischen Teil des Frankfurter Flug‘

hafen's - ein Starfightcr war in der NéihB

des Waldstadions abgestfirzt und hattc

zum Tod derFrankfurterFamilieJtirgCS
geftihrt (wiihrcnd wir auf dem Airport

demonstrierten) ~, wie auch im JahrC
1985 der Tod Giinter Sares bei einCl'

antifaschistisehen Demonstration in

Frankfurt, brachte einer Verschiirfung
der Auseinandersetzung mit sich.

...und Militanzdebafie

Militante Aktionen im Rhein—Main
Gebiet nahmen zu, wiihrend die

theoretisehe Auseinandersetzung fiber

Sinn und Unsinn bestimmtcr

Widerstandformen chronisch
hinterherhinkte. Auch wenn die Seht'jSSc
an derStartbahn 1987 tatsiichlich einG

isolierteEinzelaktion mitfatalen 1:01ch
war, so besteht doch ein innerCr

Zusammenhangmitdcr(nichtzu einGm

produktiven Ergebnis gefiihrtcn)
Militanzdebatte. Die Tatsache, daB die

der Ereignisse bis zum heutigen Tags
nur mangelhaft aufgearbeitet wurdcni
l‘aBt es um so notwendigcr erscheincnt
daB heute - zehn Jahre spfiter - nicht nur

wieder gegen einen erneulcn

Flughafenausbau mobilisiert wirdi
sondern daB, sozusagen von Anfang 21“,

besagte Fehler vermieden werden.



Vereinle Kre'lfie

Am 5. Marz 1,998 haben sich unler

d'Cm Namen “Biindnis der Biirgerini-
llaliven gegen die Flughafenerwci-

lerung_fiir ein Nachlflugverbol”
Vlcrzehn Inilialiven zusammenge-

schlossen, um mil vereinlen Kraflen an

dcr Koordinalion des Widerslands zu

arbeilen. Zu diesem Treffen halle die

MorfeldcmWalldorfcr BI geladen, die

schon in den lelzlen Jahren ein wach-

sames Auge vor allem auf den Bau-

bcflrieb des Frachlbereichs-Sijd (Cargo-

Clly) geworfen hallo. Neben zahlrcichen

Elnzelpersonen aus frijheren “Starl-

ba'hnzcilen” fanden Sich auch neue

Imlialivcn ein, die SiCh vor allem am

Thoma Flugliirm neu gegriindel hallen.
Das Speklrum crinnerle an “alleZcilen”

fwd reichle von BUND-Orlsgruppen
fiber S Iadlleilinilialiven bis zum zluBer—

parlmncnlariseh definierlen liberlfiren

Flfigel. Anwesend dcsweileren zahl-

reiche Grunc, inlcgere Einzelpersdn-
hchkeilen sowie auch Verlrelerlnnen

'

(10:3 Darlamenlarischen Geschehens.
DlCSC sind allcrdings nichl offizieller

Beslandleil des Blindnisses. Ersles

Ergebnis dieser ncuen Runde war die

fasleinhelligeAblehnungderIdceeines
SOgCnannlen “Runden Tisches”, die von

MlniSlCI‘préisidenl Eichel (SPD) in die

W011 gcselzt worden war. Am “runden

Tlsch” sollen'VerlrclerInnen der ver-

schiedenden Interessensverbiinde und

der Parleien “ausgleichende” Gespr'ache
uber m(5gliche (“sozial und ('jkologisch

V‘fmfigliche”) Ausbauvarianlen fiihren.
BIS auf zwei/drei Personen aus dem

Umwellschulzspcklrum der Bl‘s war

Zur Crslen Gespréichsrunde niemand

gcladcl Schnell besland Einigkeil im

Speklrum der BI‘s, daB an Tischen

dieser Art nur faule Kompromisse aus-

gehandell u'nd grfin/riillicher Gewis-

sensbisse enllaslel werden ko‘nnen. So

werden wohl diese Runden ohne Fei-

genblall aus unserer Richlung stall-

finden mlissen.

S [alldessen werden die verschiedenen

Gruppen mileigenen Publikalionen und

Veranslallungen verslarkl an die Aus—

einandersetzung um die diversen Aus-

bauvarianlen gehen. Abgelehnl werden

prinzipiell alle-, so wird es wohl hof-

fenllich nichls werden milder deutlich

erkennbaren Slralegie, verschiedene

Méglichkeilen der Erweilerung auf

einmal zu diskulieren und dann darauf

zu selzen,daBdiejeweilsam schlimms-

ten Belroffenen nach dem St. Florian

Prinzip darauf hoffen mogen, der liebe

Nachbar werde der Dumme sein - nur

man selbsl nichl. Bis jelzl lieBen sich

die Belroffenen jedenfalls nichl ausei-

nanderdividieren: Sowohl bei einer

Veranslallung der Frankfurter Rund-

schau (“Zukunfl Rhein-Main”) als auch

bci einem Live-BiirgérInnen-Gesprfich
des Hessischen Rundfunks (“Wachslum

ohne Ende? Larmquelle Flughafen”),

das aus “Sicherheilsgriinden” in der

lelzlen Minute vom Airport in das

Sendesludio verlegl worden war, blies

den anwesenden Belreibem/Beffirwor-

lerInnen der kalle Windlins Gesicht.

Hunderle von Anwesenden (zugege-

benermaBen seleklierles Publikum)

machlen ungeleill ihrem Unmul iiber

die Ausbauplanungen Lufl.

Die Wahluzwischen vier

Ubeln

Schwer zu sagen, welche der mog-

lichen Varianlen die libelste isL

1. Eine neue Bahn im Siiden, parallel
zu den beiden Bahnen im Norden; diese

halle den gewiinschlcn Effekl, endlich

gleichzeilig auf allen Bahnen slarlen/
landen zu konnen (Die beiden momen-

lan belriebenen Nord-Bahnen liegen zu

dichlaneinander.) Diese Varianle wiirde

nichl nur direkl an Walldorf grenzen,

sondern wlirde LB. auch die Siedlung
Zeppelinheim exlremsl belaslen: «Zep-
pelinheim mr'é/a’te geschleift warden», so

FAG Chef Bender;

2. Eine neue Bahn wesllich der

Slarlbahn-West (hart am Rande von

Raunheim), ebenfalls mil radikalem

Waldeinschlag und Lannbelaslung fiir

die nordlieh und sfidlich gelegenen Ge-

mcinden vcrbunden.

3. Eine neue Bahn im Norden, nord—

lich der Terminals und der A 3,dieevll.
den Bau eines eigenen Terminals nach

sich ziehen ko'nnle und/oder um-

sléindlich millels Brljcken iiber die

Autobahn an die bcslehende Infra-

slruklur angebunden wcrden miiBle.

Diese Varianle wiirde mind. 150 ha im

Frankfurler Bannwald (ersl seil 1995

313 solcher geschiilzl) zersloren - und

bekannllich isl Frankfurl nichl mehr

reichlieh mil Waldlléiche gesegnel.
4. Die Umwandlung des von der US-

Army (nichl Air—Force) gen'ulzlen

Mililiirllughafens Wiesbaden—Erben-

heim in einen Zivilflughafcn. Mil dcr

Auslagerung von Kurz— und Millel—

slreckenjels sowie Geschaflsfliegem
nach Wiesbadcn ko'nnlen die frei-

werdcnden Kapaziliilen in Frankfurlfiir

weilere inlernalionale Fliige genulzl
werden. Die Wiesbadener Bevolkerung,
die jahrelang gegen den Mililfir-Larm

opponierle, bekiime die volle Wuchl

der Belasmngen zu spiiren. Ob die

Amerikanerallerdingsgewilllsind,ihre

SF 2/98 [21]
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Militarmaxime den Ausbaupl’anen un-

terorden, ist fraglich; die Entscheidung
lage letztlich beim Pentagon.

Alle Ausbauvarianten werden, seit

die Diskussion losgetreten wurde, in,
dichter Folge und von verschiedenster

Seite als mehr und minder mdglich
gehandelt. Hierbei wird in der Regel
die jeweils “den Ort betreffende

Variation” von den entsprechenden.

Lokalpolitikerlnnen heftig in Frage
gestcllt, um dann — meist - cine der

anderen MOglichkeiten zu pr'a'feriercn.
Die Fronten laufen hierbei quer durch

Parteien (und Gewerkschaften), selbst

Griinen—Politikerlnnen variieren ledig-
lich das Thema, wenn sie den weiteren

. Ausbau des ICE-Netzcs fordern.und
sich dabei dartiber im klaren sein miis~

sten, daB jede Kapazitatsverlagerung
auf die Schiene Luft schafft fiir-weitere

lntcrkontinentalfliige.

Grundsdtzlicher

Widersland
Grundsatzlicher Widerstand gegen

alle Ausbauplane war und ist, trotz (oder
besser: cbcn wegen) der bisherigen Ge-
schichte des Flughafens, nicht selbst-
verstandlich. So konnten gegen die

ErweiterungsmaBnahmen der letzten,
Jahre nur vergleichsweise wenige mo-

bilisiert werden. Was zur Zeit die Ge-
miiter erregt, sind zu erwartcnde weitere
massive okologischeEinschnitteineine
sowieso schwer gebeutelte Region, sind
die Pcrspektiven aufnoch schlechteren
Schlaf, noch schlechtere Luft, noch
mehr Larm und noch wenige‘r Wald.
Die Angst vor weiterer Verminderung.
okologischer Recourccn trifft offen-'
sichtlich den Nerv der geplagten Be-

vdlkerung. Die Umweltproblematik ist

(und blcibt wohl) scitJahrzehnten einer
der Spitzenreiter auf der Sensibilitats-
skala der Menschen dieserRegion: “Als
derzeit groBtes Problem der Rhein-

Main—Region werden von den Rhein—
Main Bfirgem (ohne Antwortvorgabe)
mit Abstand am haufigsten
Wohnungsnot(46%) und Umweltver-

schmutzung(44%)
‘

gesehen. (Image—
_Studie Rhein-Main, Umlandverband
Frankfurt 1993) Es folgen Verkehrs—
probleme(34%) und mit Abstand Kri-

minalitat(17 %). Ein Problem, das in
den alten Bundeslandern an zweiter
Stelle steht (42%) und in den neuen

[22] SF 2/98
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(93%) ist der Arbeitsplatzmangel, ein

Problem, das die Rhein-Main-Region
kaum (?) kennt_(10%) (ebenda). Trotz

der in dieserErhcbung deutlich zu Tage
tretenden Bedeutung des Faktors

Ckologiekann es nichtausreichend sein,
sich ausschlieBlich mit den Umwelt-

folgen des Flughafens auseinanderzu-
setzen. Es kann als sicher angenommen

werden, daB sich die Beurteilung der
fiir wichtig empfundenen “Probleme”
schon in den letzten Jahren angesichts
ca. 6 Millionen Arbeitslosen (die
inoffiziellen mitgerechnet) deutlich in

Richtung der Arbcitsplatzproblematik
verschobcn hat.

‘

’

Die Strategic der Betreibcr,-das The-
ma Arbeitsplatze als vorrangigstes Ar—

gument ins Feld der offentlicher Ausei—

nandersetzung zu fijhren, tragt dieser
aktuellcn Entwicklung Rechnung und

zwingt uns zu verstarkter Auseinander-

setzung mit dem “Faktor Arbeit”.

“Faktor Arbéi’r"

In der Frankfurter Neuen Presse vom

11.12.97 antwortet FAG Chef Becker
auf die Frage nach dem Ort der neuen

'

Start-und Landebahn bezeichnender-
weise: «Ichft‘ihre dieDiskussion anders,
es mach! keinen Sinn, die Region mit
der Frage zu verunsichern wo wir die
Starlbahn bauen. Wir mLZssen uns viel-
mehr vor Augen halten, das der Frank—

furter Flughafen der Motor fi’ir wirt-

schafllicheProsperitc‘itimRhein—Main—
Gebiet ist. Zwischen 1980 and 1996

haben wir 22 000 neue Arbeitsplc'z'tze
am Flughafen geschafi‘en. I63 000

Arbeitsplc'itze hier and im Umlarld

hdngen direkt vom Flughafen ab. Jetzt

stelle ich die Frage an die Region:
Welche Phanlasie hat diese Region?
Welche Branche Oder welches Unter—

nehmen is! in der Lage, in die Bresche

zu springen und dieser: Wohlstand .211
regenerieren, wemz der Flughafen 1m

Jahr 2005 eben nicht mehr in der Lage

ist, seinenAusbau nacfy’ragegerecht zu

regenerieren.»
‘

Aus diesem Statement und den

eingangs genannten Zahlen wird klar,

daB die Betreiber des Airports nicht aus

einer Schwache- sondem aus einer

Position einmaliger Starke heraus

argumentieren, die sich eben aus def

Tatsache ergibt, daB der Flughafen dcr

mit Abstand grfiBle Arbeitgcber dcr

Region, ja ganz Hessens ist. Wahrend
andere GroBbetricbe des Ballungs‘

raums, z.B. Hoechst und Opel—RUS‘
selsheim, yon grob jeweils ca. 50.000
Beschaftigten auf ca. je 30.000 rallo'

nalisiert haben, also geschrumpft sind,

stieg am Rhein-Main-Flughafen VO"

1980 his 1996 die Anzahl der Ar—

beitskr'afte von 32.000 auf 54.000 3“

(Zahlen beziigl. Airport: FAG, laut FAZ

19.11.97).Selbstwenn unterstellt wird,

daB die Zahlen fibertriebcn oder g6-
schont sein kdnnten - der Flughafen ISt



6k0nomisch zweifellos eine der tra-
'

genden Sc'z'ulen des Rhein—Main- Ge—

biets.EineAuseinandersetzung mitdem

Flughafqn muB folglich fiber seine

Bedcutung als reine Transportdreh-
scheibe (zivil und militarisch) und fiber

die damit verbundene okologische Be-

lastung hinausgehen.

"Jobmaschiene

Flughofen?"

DaB knappe Arbeitspléitze als argu-

mentative Brechstange zur Durchset-

zung von Sozialabbau oder, wie in

dlescm Fall, zur ungehemmten Expan-
SlOn industriellerbzw. infrastruktureller

Interessen eingesetzt wird, ist nicht neu.

Um so wichtiger ist es, die falsche und

Simplifizierende Argumentationskette
Expansion = Arbeitsplc'z'tze = Wohlstand
auf ihren Wahrheitsgehaltzu fiberprtifen
- und sich weniger um die Schaffung
‘neuer Arbeitsplatze bei letztlich immer

weniger gesellschaftlich notwendiger
Arbeit Gedanken zu machen —, als viel-

mehr darfiber nachzudenken, wie die

Machtstrukturen geandert werden

kennten, die Arbcit und Reichtum in

dieser Gescllschaft verteilen. Dabei ist

Csherforderlich, tiber den direkten Be—

reich des Flughafens hinaus zu denken.

SO_ itihrt die Entstehung von Ar—

beltSplatzen am Flughafen selbstin ihrer

Wirkung auf andere Produktions—

Slandortc zu durchaus unterschiedlichen

Reslultaten. Schon im direkten Flug-

haanumfeld sind die Ergebnisse
n1_lrldcstens ambivalent: So ist bisjetzt

nIshteindcutig erfasst, wicviel Arbeits-

platze z.B. durch den Bau von Cargo—
Cll)’ an anderer Stelle wegrationalisiert

. Weldon konnten. Der Flughafen isteben

"IChl schlicht “Jobmaschiene” (SPD-
Fraktionsvorsitzender Armin Clauss),
schafft nicht nur Arbeit, er vemichtet.
Sie an anderer Stelle.

Der Airport im

Weltwirtschaffsgeflecht
‘Dcr Airport ist nicht nur in seiner

I:Urlktion als grdBter‘Luftbahnhot” und

Umschlagplatz von Bedeutung, sondern
er steht“indirckt” als Knoten— und Ver—

nelllmgspunkt international operieren-
der Firmen und Banken an zentraler

Stelle in dcr Entwicklung des Rhein-

Main—Gebiets zu einem der Zentren

internationaler und imperialer Arbeits—

teilung. Nicht nur die Tendenz, Ma-

nagement,technologischeEntwicklung
und Forschung in den Metropolen zu

belassen und einfachere Produk-

tionssektoren in Billiglohnl'ander aus—

zulagern, erfordert ein hoheres MaB‘an
intemationaler Fracht- und Kommuni-
kationsstruktur. Die Gesamtentwick-l
lung einer auf “slim-” und “just—in-
Time”—Produktion und Distribution

basierenden Okonomie (keine Lager-

haltung, sondern direkte und per-

sonalarme Produktion) erfordert eine

aufmoglichstgeringeReibungsverluste
orientierte Vernetzung: “Die soge-
nannte Personenbezogene Flughafen-

nc'z’he ist Standortkriterium aller Unter—

nehmen mit intensiven bzw. regel-

maBigen intemationalen Geschaftsver-

bindungen. Dazu zahlen Niederlas-

sungen intemationaler GroBfirmen,

Vertriebszentralen auslandischer Pro-

dukte genauso wie exportorientierte
Branchen. AuBerdem sind Organisa—

tionen und Institute zu nennen, die in

stetem Austausch mit europaischen/

internationalen Partnem stehen (For-

schung und Produkt—[Verfahrensent-

wicklung).” (Untersuchung zur

flughafenbezogenen Ansiedlungs-

nachfrage, UVB-Frankfurt, 1987)

Eine Maschienerie

Die Bedeutung des Rhein-Main Flug-

hafens ist in jeder Beziehung zentral.

Hier kumirlieren beispielhaft die ver—

schiedensten und doch ineinander ver—

zahnten Faktoren gegenwartiger

gesellschaftlicher Entwicklung.- Er ist

nicht nur logistisches Zentrum der

“Global”-Region Rhein—Main und

damit tatsachlich ein lokal Arbeitsplatze

schaffendes prosperierendes Element,

sondern er t'r'zigtim selben Moment dazu

bei, eine Weltwirtschaftsordnung zu

forcieren, die aus ihrer inneren Logik

Arbeitspl‘atze wegrationalisiert und die

in Landern auBerhalb des relativen

Wohlstandsgiirtels der nordlichen He—

misphare zur Zerstorung der Sub-

sistenzwirtschaft und damit dazu

beitragt, die dort lebenden Menschen

zu Billigarbeiterlnnen in den Pro-

duktions-und Tourismuszentren de-

gradiert. DerMotorderRegion vergiftet
nicht nur in okologischer Hinsicht mit

seinerPhilosophiedes ho'her-schneller-

weiter die Atmospha‘re, sondem e‘r treibt

eine Maschinerie, in deren Getriebe

Entgarantierung und verscharfte Aus-

beutung von Menschen als Maxime gilt.
Auch wenn sich die Arbeits— und

ProduktionsbedingungenderMelIopole
aktuell ebenfalls zu ungunsten der

Menschen verandem, so unterscheiden

sic sich doch erheblich von denen, die

auBerhalb der “Festung Europa” ihr

taglich Brot verdienen miissen. Das

Privileg relativ besserer sozialer Ab-

sicherung und gehobener Konsum—

moglichkeit (dazu z'ahlen dann auch die

eingeflogenen Blumen aus Peru ebenso

wie der Billig-Sex-Urlaub in Thailand)
miissen geschiitzt werden vor denen,
die es schaffen, Hunger und Elend zu

entkommen, oder vor denen, die vor

den Folter— und Totschlagsregimen
flfichten mtissen. So nimm‘t es kaum

Wunder, wenn eine offene (oder zu-

mindest stille) Ubereinkunft darin

besteht,deutscherWohlstandstiindenur
Deutschen zu, auch wenn dieser‘zum

Teil Ergebnis intemationaler Ausbeu-

tung ist. Das Intemierungslager fiir

Fliichtlinge, die Anwendung der BRD-

Auslandergesetze inclusive Deporta-
tionen in Folterstaaten sind Alltag am

FrankfurterFlughafen, sindNormalitat,
die einer Auseinandersetzung bedarf,

und zwar in einer Dringlichkeit, die der

Aktualitat der okologischen Frage
keinesfalls nachsteht.

Es geht also nicht nur darum, am

Beispiel der geplanten Expansion des

Rhein—Main-Flughafens einer weiter

zunehmenden okologischen Belastung
entgegenzutreten, bzw. dem Ist—Zustand

des Flughafens eine Minderbelastung
abzuringen, sondem ebenso darum, die

Normalitat der Maschinerie Airport an

dem Punkt in Frags zu stellen, an dem

sie Ausbeutung, Sexismus und Rassis-

mus transportiert und verdinglicht.
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Nachhalfige Seilschoften

Umwelischutzfunkiionare auf dem Sprung an
» die Machi

yon Jo'o'rg Bergs/ed/

Bislang waren es nur Einzelpersonen
aus den etablierteri Umweltorganisa—
tionen, die sich plijtzlich1m Bundestag
oder1n hohen Parteiéimtem wiederfan-

iden: Die ehemalige BUND-Bundes-
vizevorsiizende Ulrike Mehl rutschie
nach der letzten Bundeslagswahl fiir

die SPD in das Parlament, und auch

Mich‘ael Muller, ist dort Umweltspre-
cher der SPD—Bundestagsfraktion.
Nebenbei sitzl er im Prfisidium des
Deutschen Naturschutznngs (DNR) und
ist Bundesvorsitzender der Natur-
freunde. Wenn1m September nun neu
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F010: Herby Sachs Nersion

gewfihlt wird, findert sich das Bild.
Neben den genanmen wird z.B Rein-

hard Loske dabei sein Der designierte
neue Umweltsprecher der kommenden

griinen Bundestagsfraktion (ab Septem-
ber 1998) ist Projekdeiter der Sludie

“Zukunftsffihiges Deutschland” gewe-
sen und arbeitetbeim Wuppertal'lnstitut.
Sein Chef ist Ernst—Ulrich von Weiz-

séicker, SPD-Mann schon einmai Mini-

sterkandidat seiner Partei (Landtags—
wahl 19951n Hessen) und beim Wahl-

kampf zur Biirgerschaftswahl 1997in

Hamburg miteinem Spruch aufriesigen

Wahlplakaten aufgefallen:
“Im Umweitschutz zéihlt Hamburg

weiiweit zur Spitzcngruppe”. Von

Weizséicker hat noch Besseres drauf:

”1m reichenNorden (des Globus, Anm.

Autor) wurde die Umweltverschmu-

tzung besiegt” , schrieb er als BciLrag in

ein Werbebuch der AEG. Und am 26.

Mérz [rat er in Wetzlar (Hesscn) auf als

Festredner bei der Einweihung dcr

dortigen Trockenstabilatanlagc.
Trockenstabilat isi ein Vorprodukt

der Miillverbrennung, nur der chrock—
nete und in Plastik verschweiBle Mill]

wird dam in Hochb‘fen, Zcmeniwcrken
Oder Kraftwerken verbrannl - mll

deutlich schlechteren Emissionswertcn.

WeizSEa‘cker lob: das Verfahren alS

BeilIagzur‘fEffizienzrevolutjon”,durch
die Verbrennung wiirde die Energie dcr

Produkte besser ausgenutzl. Wichiigslcr
Unterstfitzer der Anlagc war dcr grfinc

'Staatssekretér im Hessischen Umwelt—

ministeriurn, Reiner Baake; Er und

Weizséickerbolen einc rotgrijnePhalanz
-

pro Mullverbrennung.
Weizsficker ist heiBer Kandidat fijr

das Bundesumweltministerium, zumal

die Grfinen darauf wahrschcinlich

verzichten, denn Joschka Fischer hal

hfihere Amter im Auge.
Loske, Weizsficker, Muller & Cp-

haben nicht nur enge Komakie zuem-

ander, sondern auch ein gemeinsamcs
Haupt- und daraus abgeleiietc Ncben-
themen: Die Nachhalligkcit sowlc

Agenda 21, Okologische Sieucrrcform

usw. Daran arbeitensie aufallcn Eben-en
und nutzen alle Strukluren, die sic b66111-
flussen kénnen: SPD, Grfine und d1e

etabiierten Umweliverbiinde. Zur

Hauptplatlform w‘ahllen sie jetzt d6“

DNR. Miiller sizzt dort ohnehin schOn

im Prfisidium. Uneingeschrfinkt untcr-

stiitzt wird er vom BUND-Chcf Hubc-rt
Weinzierl, dessen Verband ohnehln

Haupliniu'ator der I'~Iaci1ha11igkei[sidee
ist und in dessen Leitungsgremlcn
SPDierInnen und Griine dcn TO"

angeben.
Das Projekt hat einen Namen “AUf‘

bruch 21” eingerichtet als offizieller
Arbeitskreis beim Deutschen Natur-

schuizring. Offziell soil die ein neucS

Grundsatzprogramm ffir den DNR erar-

beiten. Doch die Arbeitsstrategie sagt

etwas anderes. Eine Beteiligung der

Basis, fiir ein neues Grundsatzpro‘

gramm sichernotwendig, istnichtangc'

erebt. Die Arbeitsgruppe besteht aUS



handverlesenen Leuten, Uberwiegend

ads dem rot-griinen Dunstkreis in

Wissenschaft und Medien. Kritiker

warden forsch abgebiigelt, die Debatten

smd nicht-offentlich. Die Zeit drangt.
Das Programm soll Anfang September

V9rg016gt werden. Ende Sepember ist

die Bundestagswahl. Schon die Zusam-

mensetzung der Arbeitsgruppe zeigt,
daB eieh die Initiatoren um den AK-

Vorsnzenden Michael MullerwenigGe—
danken fiber politisehe Inhalte maehen:

V9.” 18 Personen in der Gruppe $in 17

Manner, keinE Basisgruppenvertreterln
ISL dabei, das Durchschnittsgehalt liegt

80hr hoch. Der Anspruch von Muller,

somaleThemen mitdem Umweltschutz

Verkniipfen zu wollen, scheitert so im

Ansatz. Aber diese Ziele verdecken ja

aliCh nur, was eigentlicher AnlaB ist:

Elne verdeckt agierende, rot-grfine
Sellsehaft traumt von der Macht. Das

Thema Nachhaltigkeit kommt ihr ge-
rade recht, der Titel “Aufbruch 21”

vermutelt bereits inhaltliche Leere und

Worthijlsen. Das findet sich auch in den

SChon vorgelegten Papieren. Die eigene
Basrs und die Offendichkeit ist konse-

Qllent ausgegrenzt. Der DNR wird zu

Clnem rot-grfinen Wahlkampfbiiro.

gusiitzlich zum “Aufbruch 21
”

wird die

okologische Steuerrefonn zum Wahl-

kammhema gemacht. Finanzieren soil

die Kampagne der Okofonds der Grit--

Hen. Vielen im DNR istdas unbekannt,

andere hangen im rot-grfinen “Sumpt‘”
mn .drin und schweigen. In den ersten

Papleren, die die Arbeitsgruppe vorge-

‘l‘egi hat, wird die Richtung deutlicher:

Europa muB sich fiberlegen, ob es zu-

kunfng nur eine Midauferrolle in der

Weltspielen will, oder ob es Vorreiter

fur em neues solidarisches Weltmodell

W1_rd. Die EU muB ein eigenes Profil

Eugen. Die Emeuerung der sozialen

emolfrane durch die Okologisierung
V9“ ertschaftundTechnikistderrich-

:86 Weg. DieLeitideeder ‘Zukunfts-

dhlglfeit’ ist die wiehtigste Antwort

auf die emeute Entfesselung des Ka-

Pllailsmus im globalen Zeitalter. Sie
hat ihre Wurzeln einerseits in den Kon-

Zepten, die von Europaem fiir die Ver-

elnten Nationen erarbeitet wurden (...
Olof Palme Willy Brandt Gro

Harlem Brundtland) und andererseits
in den Wendekonzepten der .Umwelt-

bcwegung.”

f$13213klingtnachderStudie“Zukunfts-lges Deutsehland”. Diet und die

Agenda haben es dem DNR ohnehin

angetan. Im' einem von Michael Muller

vorbereiteten “Thesen zur Situation der

Umweltbewegung und zur Rolle des

DeutschenNaturschutzrings”des DNR-

Prasidiums am 1.9.1997 liest sich das

so: “Die Umweltbewegung muB sieh

als gesellschaftliche Reformbewegung

verstehen. Sie kampft um die Mehr-

heitsfahigkeit des okologischen Zu-

kunftsmodells.... DieUmweltbewegung

hat angesichts des groBen Problemstaus

in unsererGesellschafteineVerantwor-

tung, die Weit fiber die Umweltpolitik

hinausgeht.
‘

‘Zukunftsfahiges Deutschland’,

‘AGENDA 21', ‘Nau’onaler Umwelt-

plan’ — das sind Konzepte der Hoffnung

aufmehr Lebensqualitat inderZukunft..

Ungewb’hnlicheZeiten verlangen un—

gewohnliche Antworten: Die mutige

Vision ffir ein ehrgeiziges Projekt, wie

es in Rio definiert wurde. Wir versnehen

uns als Anw'alte der ldee einer neuen

planetarischen Ethik. Sie ist die Basis

fiir Fortsehritt, Demokratie und Wohl-

stand im 21. Jahrhundert. Dazu gibt es

keine Alternative. Deshalb werden wir

uns nicht nur in umweltpolitischen,

sonder'n auch in gesellschaftspolitisehen
Fragen verst'arkt einmischen.”

Bei alien groBen Worten und verdeek-
_

tern Wahlkampf f'allt kaum noch auf:

Inhalte fehlen ganz. Die Agenda 21

wird zum p“K0nzept der Hoffnung",

obwohl sie sich ganz unverblijmt fiir

den Ausbau der Atom- und Gentechnik

ausspricht, ffir die Rechte der Privat-

untemehmen wirbt und die Beteiligung

der B firgerlnnen nur ganz unverbindlich

und kurz anspricht. In Zukunft solle ein

Nationaler Umweltplan kommen
- also

noch mehr Debatten und jahrelanges

Warten darauf, dais endlich begonnen

wird mit dem Aui'bau'einer umweltge-

rechten und gleichberechtigt-solidan—
schen Gesellsehaft. Die Konzepte dazu

sind schon bald so alt wie die Akteure,

die jetzt mit den Themen auf Stimmen—

fang gehen. Die Umweltbewegung, zu-

mindest der etablierte Tei1-, verkommt

bei alledem immer mehr zu einem

bloBen Anhangsel rot-griiner Maeht—

eliten. Wer Ende Marl auf den Gleisen

um Ahaus saB, hat eher mitbekommen,

was die gelb-schwarze Bundesregie—

rung, die rot—griineLandesregierung und

dergrfinePolizeiprasident von Munster

gemeinsam haben: Helfer zu sein fun

die groBen Konz'erne, fiir die in unserem

Land weiterhin Milliarden flieBen und

Beteiligungsreehte abgebaut werden.

Hinweis:

Der vorstehende Text stammt aus dem

Projekt "Agenda, Expo, Sponsoring -

Recherchen im Naturschutzfilz". Milte

April ist das gleichnamige Buch mit

den detaillierten Ergebnissen langcr
Untersuchungen fiber den Filz von

Polilik, Winschaft und Umweltorgani—
sationen im IKO-Verlag in Frankfurt

erschienen. Es ist fiii' 39,80 DM beim

Bfichertiseh der Projektwerkstatt, Lu-

dwigstr. 11, 35447 Reiskirchen. zu

haben. Dort gibt es gegen 1,10 BM in

Briefmarken auch ein Infoblatl Zum Pro-

jekt, wo neben dem Buch und weiteren

Schriften auch eine Referendnnenlisle

zu finden ist. Zu den verschiedenen

Fragestellungen des Filzes oder anderer

kritischer Punkte in der Umweltbe-

wegung (Hierarchien, Vereinsmeierei,
Sexismus Oder Rassismus in Umwelt-

gruppen usw.) bieten sich verschiedene

Personen als ReferenLInnen oder fiir

Seminaxe an.

Tel. 06401/90328-3, Fax —5

Antiquariat-
Schwafm‘ St

so

~23

.S‘clnvéi‘punkt:
pnlilisclle
Literatur

I968 his heme

Bitte Katalog anfordern:
Hermannstr.78,
44263 Dortmund,

rTe1.:0231/41 21 14
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1. Internationaler Kongress
zur‘ Suzialen OkOlogie/Libertérem Kommunalismus

in Lissabon, Ende August 1998

Der Hauptzweck dieser ersten Inter—

nationalen Konferenz zum Libenfiren

Kommunalismus ist die Intensivierung
der Debatte um den Themenlcreis der

Sozialen Ckologie, wie sie von Mumy
Bookchin theoretisch ausgearbeitet
wurde. Die Konferenz soll sich einer-

seits mit der Vertiefung der Theorie

und andererseits mit praktischen An—

séitzen zur Verwirklichung des Liber-

tfiren Kommunalismus auseinander-

setzen. Zu diesemeeck werden Men-
, schen aus den verschiedensten Lfindem

zusammenkommen, die sich allebereits

mit den Inhalten der Sozialen Okologie
beschéiftigt haben und vorhaben bzw.

.bereits damit begonnen haben, die

Thesen in eine Anfangspraxis aufkom-

munaler Ebene umzusetzen.

vszlfitufigavuylfiozgy

furtbeschlossen, (lass sich alle Teilneh-
menden anmelden sollen undauch ein

Vorwissen vorhanden sein muB. In

diesem Sinne ist diese erste Konferenz
kein offentlicher Kongress, bei dem

ZuhorererInnen willkommen sind,
sondem er wendet sich nur an einen
Kreis speziell Interessierter.

Wer sich auf dieser Grundlage fiir
eine Teilnahme an diesem Kpngress
vom 26. bis 28. August entscheidet,
wende sich zur Anmeldung jelzt direkt

andieSF-Redaktion(I‘el.07033-44273,
Fax 45264). Wirschicken Ihr/ihm dann
ein‘ entsprechendes Anmeldeformular
zu. Anmeldungen sind bis Ende Juni

méglich. Die Teilnahmekosten belaufen
sich auf 30 US Dollar.

AdressathierfiiristdasSocius—Zenuumi

SOC]US - gab502
a0 c/Prof. Carvalho Ferreira

Instituto Superior de Economia e

Gestao

Rua Miguel Ltipi, 20

P4200 Lisbon

'Die bislang beschlossene (proviso-
riSChfi) Tagesordnung sieht folgendc
Tagesablfiufe'vor:

26. August
9 Uhr vomittags: Begn’iBung und Ein'

fiihrungsrede von Janet Biehl auf

der Grundlage ihres neuen BucheS

ThePoliticsofSocialEcology. (Em?
deutsche Uberse'tzung wird derzeit

Die Konferenz wird von einem inter-

nationalen Komitee vorbereitet und von,

Dimitri Ronssopoulos (Black Rose-

Verlag, Montreal) koordiniert. Vor Ort

organisiert das SOCIUS-Zentrum den

AblaufderKonferenz (SOCIUS = Eco-

.

nomical and Organizations Sociology
Investigation Center).

Die Konferenz versteht sich deshalb

als Arbeitskonferenz, die gewfihrleisten
$011, (1355 auf intemationalerEbeneeine

konkrete politische Arbeit und Ver—

netzung begonnen werden kann. Um

diesem Ziel néiher zu kommen, wurde

von den Vorbereitungsgruppen in Bur-

. lington/Vermont, Lissabon und Frank-
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Die Konferenz findet im 'Zentrum
Lissabons statt und wird in den Réum-
lichkeiten der Universitéit abgehalten.
Fur eine Simultam‘ibersetzung ins Eng-
lische bzw. Franztisische wird gesorgt.

Moglich und willkommen sind auch

Redebeitréige, die 10 Minuten nicht
fiberschreiten sollten. Unser Anmelde-
formular enthéilt eine Rubrik, in der ein
Beitrag ffir einen bestimmten The-
menbereich angekfindigt werden kann.
Ein Aufriss des Redebeitrags mijsste
bis zum 31.Mai, die fertigen Manus-
kripte, die hechstens 2O Schreibma-
schinenseiten umfassen sollten,miissten
bis 15. August eingereicht werden.

|

vom Trotzdem-Verlag vorbercilet

und wird rechtzeitig vor KongreB-
beginn gedruckt vorliegen. VorbG‘

stellungen werden noch vor dém
26.August ausgeliefert.) Anschlle‘

Bend findet ein “runder Tisch" 211T
Diskussion ihrer Thesen statl, def

mit einer Plenumsdiskussion ab-

schlieBt.

3 Uhr nachmittags:
.

Redebeiuétge zum Thema 1: 50.711316
Okologie: politische Perspektfven'
anschlieBend Plenumsdiskusslon-



28. August
9 Uhr vormittags: Plenumsdiskussion

27.August
9 Uhr. Aufteilung der KonferenzteilQ neue Gemeinschaften (communi-

nehmerInnen in drei Arbeitsbe-

reiche:

Redebeitréige zum Thema 2a:
_

elemente von Einzelnen und Grup- pen.
' _

__
i

Soziale Probleme und stéidtische pen.
AnschlleBend Redebeltrage zum ;

Themenbereich 3:

Snziale Bewegungen. Stichworte,
(he hier vorgestellt und bearbeitet

werden kbnnen, wéren:

Armut, Soziale Ausgrenzung, Ju-

gendprobleme, Altwerden,Einwan-

derer, ethnische Minderheiten, Ras-

Sgsmus und Angst vor Fremden,

Okologie und stédtisches Alltags—
leben, (staatliche u.a.) Kontroll-

mechanismen, soziale Integration,
‘

kollektive Aktionen und Initiativen
zurVeréinderung des heutigen Stadt-

lebens.

Redebeitréige zum Thema 2b:

Kulturelles und gesellschaftliches
Leben im 21Jahrhun’dert: in lo-

keler und globaler Sicht.

Stlchworte, die hier vorgestellt und

bearbeitet werden kdnnen, wfiren:

Beziehungen zwischen Stadt und

Land, neue Werte und Erziehung,

ties) in einer‘globaken Weltgesell-

schaft, Ubemahme fremder KulLur—

Redebeilrfige zum Thema 20:

Die Okonomie kleinerer und

grfifierer Stéidte.

Stichworte, die bier vorgestellt und

bearbeitet werden kénnen, waren:

Arbeitslosigkeit, Markt, Selbstver—

waltung, stfidtische Gkonomie,

Landwirtschafz, Kooperau'ven und

gegenseitige Hilfe-Einrichtungen,
Steuem und fiffentliche Finanzie-

rung, Besitzverhiilmisse (Boden

eta), Produktion, Konsum und

st'adtisches Leben, Transport und

Umweltprobleme.
3 Uhrnachmittags: Diskussibnsgruppen

zu den drei Them‘enbereichen

Ergebnisse ans den Themengrup-

KonkreteErfahrungsberichtezuEx—

perimenten mit libertarem Kommu-

nalismus bzw. gesellschaftlicher

Einmischung auf der Grundlage
Sozialer Okologie.

3 Uhr nachmittags: Plenumsdiskussion

zur Einschéitzung der Gemeinsam—

keiten und Unterschiedlichen Er—

fahrungen aus den bisherigen Ex-

perimenten und Anséitzen. Kléirung
der unterschiedlichen Rahmenbe-

dingungen in den einzelnen Lfin-

dem.

Anschliefiend: Abschlqulenum mil

den Berichten aus den Arbeitsgrup-

pen und der Sammlung von Vor-

schléigen fiir die 2.Konferenz 1999

in Plainfield/Vermom.
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Die Vereinigten Staate'n von Amerika,
um die es in David Barsamians Inter—

viewbuch mit Noam Chomsky geht,
das soeben beim Philo-Verlag erschie—
nen ist, sind der Vorreiter einer gesell-
schaftlichen Entwicklung, die sich seit
ftinfzehn bis zwanzig Jahren in allen

industrialisierten Staaten der Welt ab-

spielt.
Bis in die siebziger Jahre hinein hieB

Kapitalismus in diesen Landern, daB
die lohnabhangige Bevolkerung unge-
fahr proportional an den Ergebnissen
des standigen Produktivitatsfortschritts
derWirtschaft teilhatte. Die USA waren

das erste Land der industrialisierten
Welt, in dcm es einen immer scharferen
Bruch mit dieser Entwicklung gab: Das

Durchschnittseinkommen mannlicher

Lohnabhangiger fiel in den Jahren von

1973 -

1992_um ll Prozent, und dieser
ProzeB hat sich seitdem in beschleunig-
tem Tempo _fortgesetzt.

Auch in Europa finden wir seit Ende
der siebziger Jahre ein teilweise sehr

erhebliches Zurilckbleiben der Lohne
hinter dem Produktionszuwachs, und

gleichzeitig einen enormen Anstieg der

Arbeitslosigkeit.
In der Bundesrepublik ist zwar das

Volkseinkommen seit 1980 um ca. 35%

gestiegen, aber die durchschnittlichen
Reallo‘hne sind praktisch gleichgeblie-
ben'; wenn man die mittlerweile fast 5

Millionen Arbeitslosen in die Rechnung
mit einbezieht, ergibt sich auch in

Deutschland ein deutlich spiirbarer
Riickgang dcs Lebensstandards der ab-

hangigen Erwerbsbevolkerung. Im

gleiclien Zeitraum stiegen die Nettoge—
winne aus Untemehmertatigkeit und

Vermogen um mehr als 80%.
Der Anteil der Steuern auf Gewinn-

einkommen am Gesamtsteueraufkom-
men ging zwischen 1980 und 1994 von

27% auf 17% zurtick; diese Gewinne

betrugen 1995 ca. 650 Milliarden DM
nach Steuem, das heiBt, fiber 40% des

verfiigbaren Nettoeinkommens in der

Bundesrepublik. _

. In Entwicklungen wie diesen kommt,
wie Noam Chomsky es im folgenden
unter anderem am 'Beispiel der USA

beschreibt, zweierlei zum Ausdruek:
DieUntemehmer nutzen weltweitdie

neuen technologischen Entwicklungen
in der Telekommunikations- und Com-
puterindustrie zum Wegrationalisieren
von Arbeitspl'atzen; zugleich geben
diese technischenEntwicklungen ihnen

machtige Waffen in die Hand, indem

sie die Mobilitat des Kapitals enorm
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- erhohen. Produktionsprozesse konnen

bedeutend leichter als zuvor weltweit

organisiert werden; die Lohnabh'angi-
gen jedes einzelnen Landes werden

mehr und mehr zu austauschbaren In-

strumenten in der weltweiten Jagd der

Unternehmen nach Profit.

Die Politiker, Medien und meinungs—
machenden Intellektuellen ziehen es in

der Regel vor, Fakten wie diese uner-

wahnt zu lassen, wenn sie von den

. »fetten Jahren<< reden, die nunmehr

voriiber seien. Sie sprechen lieber von

der als Sachzwang ausgegebenen >>Not—

wendigkeit zu sparen<<. Wer zugunsten

wessen sparen sol], wird dabei weniger
deutlich gesagt. In der veroffentlichten

Meinung kristallisiert sich allerdings
mehr und mehr die Auffassung heraus,
daB die vom Besitz von Reichtum und

MachtAusgeschlossenen zugunsten der

wirtschaftlichen Elite Venicht leisten

miissen, um liberhauptnoch ein Anrecht

zu haben, am System beteiligt zu Wer-

den. Die lautstarke Propagierung des

Systems der ungesicherten Billigjobs’
'etwa in den USA als Vorbild ist nur

eines der bundesdeutschen Beispiele
h'ierfilr.

Im Narnen der Freiheit des Marktes

gehen die Gewinne und Aktienkurse

wahrenddessen nach oben. Gleichzeitig
werden immer grdBere Teile der Be-

volkerung aus dem System der Markt-

wirtschaft herausgestofien. Und die

Systeme sozialer Sicherung, die in vie-
len Jahrzehnten harter Kampfe in den

fortgeschrittenen Landem erkampft
worden sind, werden in einer general-

stabsm'aBigen Attaeke, in der kadm noch

einer Woche vergeht,‘ ohne daB neue

Einschnitte verkfindet werden, just in

dem Moment zertriimmert, in dem sie

sich_ hatten bewahren sollen. Vorher
lauthals als Erfolngeweise fiir die

Uberlegenheit der kapitalistischen
Marktwirtschaft fiber jedes denkbare
andere System hinausposaunte Ziele
wie wachsender wohlstand und Voll-

beschaftigung ffir alle sind langst als

unrealistisches, geradezu abstruses
Ansinnen ad acta gelegt.

Wie kann es sein, daB Produktivitat
und technologischer Fortschritt immer

weiterwachsen,dadurchabernurimmer
wenigerimmerreicherwerden,w'ahrend
fiir den immer groBer werdenden Rest

'

der Bevolkerung nur soziale Unsicher.

heit und wirtschaftliche Sorge um Ge-
. genwart und Zukunft zunehmen? Wie
ist es moglich, daB ein System, das eine

Der .
'

Klossenkampf
der'Reichen .

und mac-migen
gegen [den 'Resf

,

derWelt} C

van
’

in

‘

Michael

Sch/Tfmann

derartige Entwicklung langst wieder
‘

wie in seinen Anfangen - zur R6231
gemachthat,r'tichtijffentlichalsvolliges
Desaster gebrandmarkt wird?

Das ist es, was der sogenannlf3n
Globalisz'erung zugrun'deliegt; dabei1st
es nicht unbedingt enlscheidend, 0b

Untemehmen tatsachlich ins Ausland
abwandem ~ allein die Drohung, dies Zu

tun, stellt ein sehr wirksames Erpl’cs’

sungsmitteldawndwirdimmerhaufig6r
als solches eingesetzt.lAuf diese weisc

ist es den Untemehmen in Deutschland
gelungen, den Lowenanteil der Stcigc‘

'

rung des Volkseinkommens seit 1980



flir sich zu behalten; die durchschnitt-

lichen Bruttolohne stiegen demzufolge

Ill Deutschland zwischen 1980 und 1994

nlcht um 35%, sondem nur um 11%.

Aber das ist noch nicht alles'. Von den

genannten 11% Bruttolohnsteigerung
ISt nichts in den Taschen der Arbeiter

“Pd Angestellten iibriggeblieben. 'Sie

Slnd in Form gestiegener Lohnsteuem

Und Sozialabgaben in die Hande des

Staates fibergegangen. Aufderanderen

Seite bestcht ein GroBteil der 'kom-

munal-, landes- und bundespolitischen

MaBnahmen derzeit darin, die staat—

hchen und sozialpoliu'schen Leistungen

Foto: S. Adorf/Version

filr die Bevolkerung immer weiter zu-

sammenzukfirzen.

Parallel zur Kapitaloffensive gegen

die Lohnabhangigen und die unteren

Schichten insgesamt sehen sich diese

also immer scharferen Angriffen genau

der Institution ausgesetzt,dieangeblich

ihrem Wohl und Schulz verpflichtet ist.

Die offizielle Politik, die von den mei-

sten Politikern von rechts bis sehr weit

ins linksliberale Spektrum hinein ver-

fochten wird, ist die Politik der >>Stand-

ortsicherung<<L In gewohnliches Deutsch

fibersetzt, heiBtdas, daBpraktisch nichts

mehr getan werden darf, was den Inte-

ressen des Kapitals an der Sicherung
von Maximalprofit widerspricht.

Eines der wirksamsten Mittel zur

Rechtfertigung dieserPolitik gegenfiber
der (")ffentlichkeit ist die in den letzten

Jahrzehnten tatsachlich enorm ge-

wachsene Staatsverschuldung. Sie be-

tr'eigt derzeit mehr als zwei Billionen

Mark, mehr 211$ 60% des Bruttosozial-

produkts und ist angeblich der Beweis

dafiir,da[3>'>wir fiberunsereVerhéihnisse

gelebt<< haben undjetzteben gezwungcn
sind, die Zeche dafl'ir zu zahlen.

Ausgeblendet bleibt dabei, wie diese

hohe Schuldenlast zustandekam, nnd

darfiber hinaus, wer an ihr verdicnt.

Allein die oben erw‘ahnte Senkung des

Anteils der Gewinnsteuem am Gesamt-

steueraufkommen sorgt mittlerweile ffir

mehr als 100 Milliarden DM Steuer-

ausféille; die enorm groBen, rasch

wachsenden und in einem immer klei-

neren Seklor der Bevolkerung konzen-

trierten Vermogen werden nur marginal
besteuert und die mangels wirksamer

Kapitalkontrollen leichtzu bewerkstel-

ligende Steuerflucht in die auf der gan-

zen Welt aus dem Boden schieBenden

Steueroasen hat riesige AusmaBe er-'

reicht.

All das is! Geld, dasfu'r Ausgabenft'ir
Schulen, Erzz'ehung, Bildung. Umwelt,

Alte, Kranke, Sozialhilfe, die Integra-
tion der auslc'indischen Bevé’lkerzmg und

vieles andere mehr dringend gebraucht
wiirde. Aber nicht einmal die jc'ihrliche

Neuverschuldung kann im Rahmen der

bezriebenenPolili/cfiirsolchem'itzlichen
Zwecke verwena’et werden. In den 25

Jahren bis 1994 bélrug die gesamte

Neuverschuldung aller staatlichen

Ebenen 1.38] MilliardenDM.AnZinsen

fur die Staatsverschuldung warden in

diesem Zeizraum 1.2] 7 Milliarden DM

gezahlt.
Und wieNoam Chomsky im zentmlen

Kapitel dieses Interviewbandes bezogen
auf die USA sarkasu'sch bemerkt, ist es

)rrechl wahrscheinlich. Lia/3 es sich bei

den Lenten, die Staalsschuldverschrei-

bungen besitzen, nicht gerade um Taxi-

fahrer handelz.« (S. 155)
Was ist mit den Taxifahrern? Was ist

mit den arbeitenden Menschen in der

Ersten, Zweiten und Dritten Welt, der

groBen Bevolkerungsmehrheit des

Planeten, die die Kosten der globa-
lisierten Jagd des Kapitalismus nach

Profit und noch mehr Profit zu tragen

hat, in der Dritten Welt schon seit
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langem, zunehmend aber au’ch in den

entwickelten Zentren des Systems?
Inwieweit durchsehauen sie diese Ent-

wicklungen, und warum rebellieren sie

nicht? .

Es sind Fragen wie'diese, mit denen

sich das vorliegende Buch befaBt. Es

basiert auf Interviews, die der Radio—

joumalist David Barsamian ffir seine

wochentliehe Radiosendung des Alter-

nativen Radios in Boulder, Colorado

mit Chomsky gefiihrt hat.

Noam Chomsky, seit seiner friihen

Jugend Anarchist, hat in seinen unziih-
‘

. ligen’ Veroffentlichungen, Vortriigen
und Interviews seit 1964 zu politischen
und sozialen Fragen immer wieder zwei

zentrale Themen miteinander verwo-

ben: die Struktur und die grausamen

Konsequenzen eines die Welt beherr-

schenden, auf Herrschaft und Ausbeu—

tung beruhenden Systems auf der einen

'unddieideologische Prasentation dieses

Systems auf der anderen Seite.

W Avis'agt,‘ ,

,
'

mu "a schAnarchismusvlrneinen:
'

In den sechziger, siebziger und acht-

ziger Jahren hat Chomsky minutids

gezeigt, wie die Politik der USA und in

ihrem Gefolge die der anderen west-

lichen Industrienationen in der Dritten

Welt vor allem einem Ziel diente: der

Zerstorung jeglicher hoffnungsvollen
unabha'ngigen Entwicklung dieser

Lander zum Nutzen der dort lebenden

Menschen, ihrerUnterjochung unterdie

wirtsehaftlichen und politischen Prio-
rilaten der kapitalistisehen Lander. Nun,
wo dieses Ziel weitgehend erreicht
worden ist nnd sich die Macht in den

Landern des Westens zunehmend in

den Institutionen, die Chomsky als

>>private Tyranneien<< bezeichnet, in den

transnationalen Konzernen, konzen—

trien, richten diese ihren Angriff aueh

auf die Bevolkerung der entwickelten
Lander selbst.

Der schottisehe Philosoph David
Hume schrieb einmal, es sci >>nichts
iiberraschendem als »die Leichtigkeit,

No.am"Chomsky
avben und Nichth‘abeng

espréche mit David Barsamia'n
Ubersetzt vo‘n Michael Schiffmann

i 1998, 224 Seiten,‘ kt,
‘

DIV] 34,—lsFr 34,465 252‘-
ISBN 3—8257-0065-8

lm Gege’n‘s‘atzvzum ,,herrschenden Diskurs" setzt sich;
,‘Chlo'ms'Nky'kritisch mit zu Standar‘dphrasen gewordehen

‘

‘ Slogansfauseinander, Wie demr ,,Sparzwang" und dem
der ,,Gesellschaft, der die Arbeit ausgeht”, und richtetf

, sein Augenmerk unter anderem auf die heutige Staats-
‘

verschuldu '9, die durch massive steuerliche Ve'rgijristi-'
.gl'u‘ng'en'v‘flifi die Eliten ausgeiost Wurde und Von der
.eben dieselben Eliten auch noch in der Verschuldung‘

profitieren. Die Analysen Chomskys — der sich weigert,‘
v sich wie der GroBteil gerad‘e auch der intellektuellen

Vde’r We’s'tiic‘hjen Welt den Biickwinkel der Machtigen ah-
_;uzueignen % i hinterfragen das System der transnational

organisierten Konzeme und zeigen, daB es lé’in‘gst in
,deren Wirtschaftsmacht liegt, Staaten Lind Politiker f‘L’ir

»

Ehre merkantilen lnteressen zu instrumentalisieren.

[30] ‘SF 2/98

mit der es den Wenigen gelingt, die

Vielen zu regieren<< und 2115 »die Untere
'

wfirfigkeit, mit der die Menschen ihre

eigenen Geftlhle und Leidenschaften

denjenigen ihrer Herrscher unterord—

nem. Das ist das zweite groBe Thema

Chomskys. Die Bevolkerung in den
westlichen Demokratien hat sich 1m

Verlauf cler Geschichte das Recht auf

freie MeinungsauBerung und Wahl ihrcr

Reprisentanten erkampl‘t; wie komn1t

es dann aber, daB >>ihre eigencn Gefijhlc
und leidenschaften<< und Interessen m

derInnen- wie AuBenpolitik dieserL'an—

der eine so geringe Rolle spielen?
_

Wir kdnnen davon ausgehen, daB dle

meisten Menschen mit einer AuBen—

.

politik ihres Landes, deren integrale
Bestandteile Hunger und Elend ftir
hunderte Millionen MenSChen soww

brutale Massaker sind, nicht einvcr—

standen sind, ebenso, wie sie sich na—

tiirlich aueh nicht wfinsehen, von ihrem

6igenen Staat und den Reichen und

Machdgen ausgepliindert und entrechtet
zu warden.

Um sie dazu zu bn'ngen, all dieSC

Dinge ohne grfiBeren Widerstand le

akzeptieren, istes notwendig, den Men—

schen ein bestimmtes Bild dieser Rea—

litat zu vermitteln, ein Bild, in dem
stdrende 'Faktoren moglichst wen-—
gehend ausgeblendet sind, und sowcl1
das nichtmdglieh ist,als gerechtfertigt,
notwendig, unvermeidlich erscheinen.

Und was zur Zeit Humes, zur Zeit dcr

Aristokratenherrschaft, die Kirchc

besorgte, ist heute Aufgabe von Kultur-
und Medienindustrie sowie des Emo’

hungssystems.
Wieviele Leute wfirden bei eincr bC’

liebigen Umfrage die oben angeliihrtcn

Zahlen fiber die Bundesrepublik ken»

nen? Geschweige denn, cine klare VOF’

stellung davon haben, wie diese Datcfl

miteinander zusammenhangen? A150

fiber wenigstens einige Aspekte 610’

mentarer Gegebenheiten, die ihr Label]
bestimmen, ein Wissen haben, das S16

handlungsfahig machen konnte? Und

das liegt nicht an der Dummhcit dcr

Menschen Oder der Verantwortungs’

losigkeit des einzelnen Lehrers, Jour,

nalisten oder Kulturschaffenden. 50:

wie die >>privaten Tyranneien<<, von dEr‘

nen Chomsky spricht, die Wirtschilfl
generell beherrschen, beherrschen Sic
auch die Medien- und Kulturindusll‘lc
und setzen fiber ihren standig waCh’
senden EinfluB auf den Staat dic Par21’
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InlelCr des Emiehungssystems. Das ur—

zlrligenste Interessc dieser Tyranneien

vcirrdert
die Frasentation eines radikal

lich uppclten BlldCS der gesellschaft—

sch
OrtRealitat, erfordert es, die Men—

r left-1n Beaug auf 1hre eigene Lebens—

02.!- Hat unw1ssend, ahnungslos und un—

mundig zu halten.
'

nicizilizrltgil dazu und in dem MaB, wie es

lcn7uk rnougistigleichwelcheZah—
und‘ di

cnnen, um die Versehlechterung
_ Lebensc Waehsende Unslcherheit der

Spiiren verhaltmsse am eigenen Le1b zu

dag
, werden die Werte, auf denen

aSicEilesellschafthche System selbst

reichc
, Immer Starker propagiert: Be—

Selbstr:
dlch, vergiBaIles auBer dir

Eigenii
en

Letzten bellien die Hunde,

akyc [alga
und Gier smd die einzig

manihrlcn Emouonen, alle anderen

inSbcso lghen Ceffihle und Instinkte,

dag Str Ii) ercMitgefuhl,Sohdaritatund
lichun

e en nach freier Selbstverwirk—

gerichi;
auBcrhalb einer gegen andere

lisch ctenflKonkurrenz sind roman——

e Gcfuhlsduselei. An der Spitze

der Pyramide lfiBt es sich mit solchen

Werten sicher recht angenehm leben;

die unmtindigen unteren Chargen da—

gegen'sollen die Angst, die Frustration

und den HaB, die derKonkurrenzkampf

erzeugt, gegeneinander richten.

Es istkein Zufall,daB Chomsky gegen

diese Vision einer Gesellschaft die

Werte der Aulkléirung, die Werte eines

BertrandRussell und einesJohn Dewey,

eines Adam Smith und eines Wilhelm

von Humboldt setzt.

In der gegenwartig sich herausbil—

denden okologischen und okono-

mischen Situation der Welt konnte es

leicht fiir die Mehrheit der Menschen

zu einer Uberlebe'nsfrage werden, ob ‘

die Gesetze der Gier triumphieren oder

ob die Menschen sich daran machen,

ein moglichst zutreffendes Bild der

Realitat zu gewinnen, die ihnen zuge—

dachte Rolle unmiindiger Radchen im

Getriebe abzuwerfen, den ganzen

Reichtum >>ihrer eigenen Gefiihle und

Leidenschaften<< aus der Unterordnung

unter >>diejenigen der Herrschenden<<

zu befreien und fijreine Gesellschaftzu

arbeiten, die freier, gleicher und ge-

M“'

Foto: Herby Sachs 7version

schwisterlicher ist.

Im fiinften Kapitel des Interviewban-

des sagt Chomsky, er werde immer

wieder gefragt, was angesichts dcr

schlimmen Situation zu tun sei, und

verweist am SchluB des Kapitels darauf,
daB wir es eigentlich wissen. In dem

Euch The Almost World des Schrift-

stellers Hans Koning, der mit Chomsky

gegen den Vietnamkrieg die Burger-

rechtsorganisation RESIST gegrijndet

hat, findet sich streiflichtartig folgendes
kleine Bild:

»Ein schwarzer Bursche verkaufte

auf der achten StraBe Zeitungen der

Bewegung. “Aktion!” rief er immer

wieder. “Wacht my”, Leute. Hort auf,

Kinder zu sein. Seid Mc'z'nner und

Frauen!"

Und Koning weiter: "Seien wir M‘an—

ner und Frauen."« .

Seien wir Manner und Frauen.

Noam Chomsky: Haben und Nichthaben.

Aus dem amerikanischen Englisch von

Michael Schiffmann. 224 8., Philo

Verlag 1998, DM 34.-

SF 2/98 [31]

__

A

A_i_.‘o_<_._a__‘~44
__.l



‘

“1—...
u.V-‘-
.4.

;

Interview mit Nga Awa

'

Von JufiaKfi/nme/

80/,
9/2;

Lodufi‘g
e

"Wenn er e'une

“Nga Awa” (Fli’zsse) wurden nach einem Auftritt im letzten Jahr in

Frankfurt interviewLKatarina Kawana ist Séngerin, Musikerin und DJane.
Sie ist seit Jahren im “Student Radio Network” in Wellington aktiv, das

Maori-Musiksendungen fur das Radio produziert und junge MusikerInnen
fordert. Parekotuku Moore schreibt Gedichte, Kurzgeschichten und Dub-

Poetry. Sie ist Mitglied der “Indigenous Playback Theatre Company” aus

Wellington und seit Jahren in der Frauenbewegung aktiv, v.a.in der

Erarbeitung von Strategien gegen patriarchale Gewalt innerhalb der Maori-

community. Sie arbeitet in Frauenhausern und unterrichtet Selbstveré
teidigung fur Frauen und Madchen. “Nga Awa” erzahlen die Geschichte, die
sdzialen und politischen Entwicklungen Aotearoas, mit traditionellen Liedern
und rhythmischem Sprechgesang. In ihren performances setzen sie, neben
der Stimme, Tanz und traditionelle Instrumente ein. Das Interview sollte als

Beitrag des Frauenradios, im Rahmen des Sendeprogrammes des
.

Dachverbandes Freier Radios gesendet werden. Der Dachverband hatte sich
um eine Sendelizenz fiir nicht-kommerzielle Radios heworben, diese aber
niclit bekommen. Wir dokumentieren die Teile des Gesprachs, die 'sich mit
der Landrechtsbewegung sowie der Frauenbewegung in Aotearoa
beschaftigen. Das Interview‘ fuhrte Julia Kiimmel, fibersetzt und bearbeitet
wurde esvon Matthias Hartig und Nicole Frazier.

K: Kia ora, mein Name ist KaLarina
Kawana. Ich komme vom Stammesland
der Ngai TuhOc, Ngati Kahungunu,
Ngati Ruanui und Tuwharetoa. Dies
sind die Stammeszugehorigkeiten
_meines Mannes und meines Vaters, u‘nd
sie sind sehr wichtig ffir mich wegen
der Verwandschaft und meinem Ver-
haltnis zu unserem Land. Wir kommen
von Aotearoa. Das ist der alteste Name
unseres Landes und bedeutet“Das Land
der langen weiBen Wolke”. Dem Rest

derWeltistunserLand als“Neuseeland”
bekannt, okkupierend in den letzten 200

Jahren so genannt.

P: Nun, kia ora. Mein Name istPare-

kotuku. Ich bin eine Maori von Aotearoa

und meine Stammeszugeho'rigkeiten
sind Ngati Raukawa, Ngati Koroki, Te

AneHuru und Ngai te rangi. lch komme

aus der Mitte derNordinsel, etwas mehr

zur rechten Kiiste hin gelegen.

Also kommt ihrbeide aus recht unter—

schiedlichen Gegenden? Du kommst
von der Sfidinsel und die Mitre der

Nordinsel is! in derNc'z'he von Auckland

oder...?

[32] SF 2/98
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P: Nein Katarina kommt auch von

der Nordinsel. Ich komme aus cincm

Gebiet namens Waikato, durch das die

HauptverkehrsstraBe von Sijd nach Nord

verlauft.

K: Ich komme von der Nord—Ost:
Kiiste derNordinsel, die stark von Maori
bevolkert ist und zu einem groBcn Tell

aus Farmland besteht. Das Gebict, das

Land meines Stammes, ist hugelig, gc’

birgig und noch recht unberiihn von
TVs und Autos. Der groBte Tcil ist cm

groBer Nationalpark, wo Leutc campcn

Oder Touren machen. Abcr, man muB

dazu sagen, daB unserNationalpark def

Regierung gehort. W0 ich hcrkommc

_sind hauptsachlich Farmer und Garlan-

bau treibende Leute, die das Land be—

bauen.
'

Dort, in Aotearoa, gibt es cine Land-

rechtsbewegung.

P: Unsere Leute kampfen nicht (:rS'l
seitjtingster Zeit um Land, sondcrn sell

200 Jahren, seit der erstc europ‘ziischc
Siedler kam. Ich bin nun dreiBig Jahrc

alt und ich wurde in diesem Kampf

hineingeboren. Meine Maori-Spraghc
ist mir wirklich wichtig, wcil sic mlch

an meine Herkunft erinncrt. Ich kiln“

cine Mange Legenden und alte 06‘

schichten erzahlen, mit dicscr Sprache
umgehen, wahrend ich dies aufEnglisch
nicht kénnte. Es hat in Aotearoa kcine
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Wurzeln. Also reden wir vom Kampf
Um Land den unsere Leute immer noch

ffihren. In jeder unserer Lebensphasen,
0b als Kinder, als Schiilerlnnen, als

Afbeitslose, oder in einem Training an

einer Ausbildungsanstalt - sei es eine

t)_11<ulturelle Oder nur eine konven-

UOnclle Anstalt - untemehmen unsere

LeULe Schritte zur Urbarmachung und

zum Aufbau einer eigenen ékono-

mischen Basis, fiir das Uberleben un-

SCTCS Landes und unserer Traditionen.

ICh komme vom Stamm der Tainui aus

fifim Waikato-Gebiet. Wir sind dererste

‘1Wi” (das ist das Maori-Wort fiir

Slamm) der von der englischen Krone

e1ne Siedlung erhielt. Das war vor 18

Monaten. Unser Land wurde uns 1840

Weggcnommen, kurz nachdem wir

falschlicherweise von der Kolonial-

regierung beschuldigt worden waren,

Zl_1 den Waffen gegriffen zu haben um

e"16m benachbarten Stamm beim

Kémpfgegen sie zu helfen. Daswaralles

Mist. Das war die Rechtfertigung um

f1.“ uns heranzukommen und unsere

OkcmOmische Basis zu entziehen. Uns

Wurden 1,5 Millionen Morgen wegge-

“0mmen. Dieses Land, von dem ich

absuimme,islreiches,fruchtbaresLand.
Ich crwahnte bereits, daB hier die

Ha“Diverkehrswege‘verlaufen. Und das

War derGrund, warum sie uns das Land

Wegnahmcn. Aber auch weil meine

I@me eine Bewegung anfiihrlen, die zu

dieser Zeit “KoLahitanga” genannt
wume, Was ein ZusammenschluB der

Nog‘singen ““9

l

Stammesvdlker, einer Unionsbewe-

gung, war. Und das war damals eine

Bedrohung fiir die Kolonialregierung,

also nahmen sic unser Land weg. Vor

den Kolonialsoldaten kamen Siedler

nach Aotearoa. Viel frfiherschon nieben

wir Handel mit WeiBen Handlem aus

Australien, aus England via Ausnalien,

mit Franzosen und Walisem. Wir han-

delten mit Weizen und waren eine sehr

gesunde, bliihende Gemeinschaft,_die
hervorragende Ernten erzielte. Diese

Enteignung und das Einschleppen der

Windpocken
- die das ganze Land

heimsuchten und unsereNation nahezu

ausléschten und einen groBen Teil der

Maori-Beufilkerung - zerstdrte sehr

wirksam unsere Gesundheit, unsere

Moral, und zog uns den Boden aufdem

wir standen unter den FiiBen weg. Es

ist, als ob Dir jemand den Geist heraus-

nimmt. Wir waren landlos in unserem

eigenen Land. Seitdem haben unsere
Leute Delegationen an die Queen, (116

vorherige Queen, usw.ausgesandt.

Lange, riesig lange Reisen quer fiber

den Globus nach England, sechs Jahre

dauernd. Manche unserer Manner

starben aufderReise und manche holten

sich Seuchen und kamen damit zuriick.

Und sie hielten die Auseinandersetzung

aufrecht und die Vision, unsere Leute

fiber das gauze Land vereim zu halLen.

Die Basis unserer Argumentation war,

dali das Land uns entrissen worden war

und dafi wir aus diesem Grund eine

beraubte Nation sind, daB wir dieRiick-

gabe unseres Landes fordern und eine

finanzielle Entschadigung ffir den

Verlust. Auch fo’rderten wir eine Ent-

schuldigung von der Queen. Und wir

haben etwas zurfickerhalten, etwa40 %

unseres Landes. Wir erhielten eine

kleine Entschadigung, was zu Aus-

einandersetzungen unter den Maori

ffihne, da zu dieser Zeit, unsere kon-

servative Regierung, die Nationale

Panei, eine 18—monatige Tour durch

das ganze Land absolvierte, um die

Maori-Nationen zu verleiten, eine

den Landverlust anzunehmen. ‘Als

Gegenleistung dafiir sollle die Meg-
lichkeit einer Riickgabe von Maori—

Land ausgeschlossen werden. In Aote-

aroa gibt es das Waitangi-Tribunal. Es

ist eine Art von halb-autonomer Kér—

perschaft, wo Maori—Leute ihre Land—

anspriiche geltend machen kdnnen und

etwas finanzielle Unterstfitzung erhal—

ten, um ihre Klage fiihrenzu kdnnen.

Manche Nationen halten es fiir ein hilf—

reiches Werkzeug, andere halten es nur

fiir eine weitere Mijglichkeit der Regie—

rung alles unter den Teppich zu kehren.

Auf diese Weise erzielt die Regierung
einen Erfolg. Es gibt ein Tribunal wo

Maori-Lente ihre Landforderungen er-

drtern und zu Gehc‘ir bringen kijnnen,

und dann gibt diese Kommission der

Regicrung Empfehlungen. Letztlich

f‘allt dann die Regierung die Entschei-

dung, ob die Anspriiche gerechlfertigl
sind und 0b diese Leute es verdiencn,

zuriickzuerhalten was sie fordern. Das

Anliegen allerMaoxi-Nationen, die ihre

Landforderungen geltend gemacht
haben ist, daB sie Land zuriickwollen

und finanziellen Ausgleich fiir den dko-

nomischen, emotionalen und geistigen
Verlust.

ganzlich finanzielle Entschadigung ffirw0y (1‘
i

So ist also der Kampf um Land der

Hauptkampf? Versuchen Leute auch in

die Institutionen zu gelangen. um zu

versuchen Einfluf)’ auf die Regierung
auszuiiben?Auch alsTeilderRegierung
selbst? Oder ist es ein Kampfum einen

autonomen Status in Verbindung mit

eurer eigenen Vorstellung von Gesell-

schcy’t?

P: Ich denke, unsere Snategie ist,

jedebestehendeMdglichkeitzu nutzen,

um unsere SLreitfragen, unsere For-

derungen und unseren Status wahrge—
nommen und anerkannt zu bekommen.
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Als das parlamen’tarische System in

Aotearoa geschaffen wurde, gab die

Labour-Regierung vier Sitze an die

Maori um die Maori~Nationen zu

reprasentieren. Ich meine, wie effektiv
kann man sein mit vier Lenten in einer

Regierung aus 98. Wir sprachen bereits

fiber die “Kotahitan‘ga”—Bewegung im

19.]ahrhundert. In unserer Geschichte
haben wir stets versucht, uns autonom

und eigenstandig zu etablieren, mit

einem Status der ebenso hoch bewertet

wird, wie der der Kolonialregierung.
BisheutegibtespolitischeBewegungen
von Maori die um Landrechlsfragen
kampfcn, die ihre Autonomie erkamp—
fen und erhalten und es gibt Maori-

Organisationen die die Mfiglichkeit
'wahrnehmen in dcr Regierung mitzu-

arbeiten, um Boden zu bekommen und

um einbezogen zu sein bei Fragen
unserer eigcnen Entwicklung. Es ist

also cine Kombination von beidem. In

Ministerien findest du Maori-Abtei-

lungen und -Sekretariate und Maori-

Grundsatzerkl'arungen gelten als Richt—
'

schnur ffir die MiniSterien.

Eine Frage an euch als Frauen. Gib!

es auch eine Maori-Frauenbewegung?
Was sind'ihre Anliegen and was tut sie?

Ist es in der Maori-community auch ein

Problem eine Frau zu sein? In der eu-

ropa‘ischen Welt gibt es feste Roller;—

verteilungen and Frauen ka‘mpfen. um

dies zu dndern. Wie istdas in derMaori-

community? Und wie stellt sic/1 der

Kampfum Selbstbestimmung inner/1511b
dieser'community und in einem k010-

m'sierten Land dar? Oder fiber/mum
der Kampfder Frauen gegen Kolom'a-

lismus?

K: Ich bin mit meiner Mutter aufge-
wachsen. Sie ist aktives Mitglicd der

“Maori-Women‘s-Welfare-League".
Meine Mutter ist in ihren 70cm und seit
fiber 50 Jahren Mitglied. Anfanglich
bestand der Kampf der “Maori-

Women’s-Welfare-League” in dcr

Sortze um das Wohlergehen der Maori-
Leute, in der Gesundheitsffirsorge, in
der Erziehung, im heimischen Hand-
werk, in der Weitergabe von Heil-
mitteln. Eigentlich 'ahnlich den Auf—
gaben von englischen Frauen, die nach
Aotearoa kamen und versuchten den
Maori-Frauen Unterwfirfigkeit beizu-
bringen: “Du bist die Dienerin, die
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chhin, du hast zuhause zu bleiben”

usw. Aber unsere Maori-Frauen bean-

spruchten diese Aufgaben als ihre An-

gelegenheit. Es ging um Maori-Binge,
Maori-Kfinste, zur Verbesserung der

V

Situation dcreigenen Gemeinschaft, wie

der Maori—Frauen,mitderBlicloichtung
darauf, eine nationale Stimme ffir das

gauze Land und die gesamte Maori-

Bewegung zu werden. Ich habe keine

genauen Daten und Fakten, aber in jeder
noch so kleinen Maori-Gemeinde gibt
es eine “Maori-Women's-Welfare-
League”. In den grijBeren Stiidten ist
die Mitgliederzahl gewaltig. Sie ffihren

, eine jahrliche Konferenz durch, die bis
zu 10.000 Maori-Frauen anzieht. Sie
wurden zunehmend politisch bewegt
und motiviert. Anfanglich kfimmerten
sie sich mehr nur um ihre eigenen Ge-

meinschaften, ihre eigene Gesundheit
und ihr eigenes Wohlergehen. Dann
kamen sie an einen Punkt, wo sie nach

Alternativen und einem nationalen

Sprachrohr suchten. Maori-Frauen
haben die schlechtesten Statistiken von

ganz Neuseeland bei Krebs, Kehlkopf-
krebs, Herzanfallen und es gab ein

Gesetz, das es Maori-Frauen verbot in
der Offentlichkeit die Brust zu geben.
Das war in den 40er Jahrcn. Die Maori-
Frauen muBten Milch kaufen und die
war nicht sehr gut. Asthma verbreitete
sich und all die anderen kleinen

Seuchen, die unsere Leute eigentlich
nicht kannten. Und die Themen die sie
diskutiert haben werden, waren: “Wie
fiberwinden wir das, was werden wir

tun?” Seit den 40er Jahren sind Maori-
Frauen erfolgrcich dabei cine alternative

Medizin und Kliniken ffir Maori-Frauen
einn'chten zu helfen. Maori-Frauen sind

sehr schfichtem, ffirchten sich vor Be-

rfihrungen und reden ungem fiber ihre

lnfimsphare. Wenn sic in ein konven-

tionelles Kxankenhauskommemwerden
sie ohne Respekt und Rficksicht auf

lhrePersdnlichkeitbehandelt. Sie waren

sehr erfolgreich mit der Aussendung
von Maori-Teams, die unseren Frauen

beibrachten: Kauft diesmal keine Anti-

biotika, wie ware es wenn wir eine alte

traditionelle Medizin probieren und in

denWald gehen, Kramer sammeln, zum

alten Weg zurfickkchren? Manche

unserer Frauen probieren die moderne

Medizin und die traditionclle zusam-

men. Ich bin traurig sagen zu mfissen,

daB Maori-Frauen auch als VcrsuchS-

kaninchen benutztwurden, daB an ihnen

als ersten Medikamente getcstct wur-

den, die neu herauskamen. Wir fanden

zwanzig Jahre spatter heraus, daB cine

betroffene Frau an der Einnahme eincr

bestimmten Medizin starb. Dicse Frauen

haben Sachen in ihrem Leib, von dencn

sie nichts wissen und das ist wirklich
traurig. Eine andere landeswcite D13-

kussion drehte sich um die fette Befdr—

derung verschiedener Medizincr zfir
“Medical Association”, die an Maorl-

Frauen eine neue Arznei testeten. Was

geschieht istwirklich gefahrlich, es gibL
eine Menge was wir nicht wissen.

Maori-Frauen sind zu angstlich etwaS

zu sagen. Mdglicherweise geht es um

den privatesten Teil ihres Kdrpers und
da gibt esdie genannte kulturclle E1—

genart.Die“Maori-Women’s-Welfare—

League” haben eine Wandlung durch-

gemacht. Sie sind nun sehr politiSCh
und weil sie so vieie Mitglieder haben,
z'ahlt'ih're Stimme, wenn wir uns mll

Frauen von allen anderen communities
zu einem Thema versammeln, z.B. ob

wireine Krebs—Kampagne starten. O.K-,

dann gibt es alle diese Stimmcn, von

etwa 10.000 Maori-Frauen, und danf1
verbinden und vereinigcn wir uns mll

den anderen Schwestem, unseren Nicht-

Maori Frauengruppen.

P: Sie sind die Organisation, die 211.5
das anerkannte Sprachrohr der Maorl’

Frauen gilt. Zu manchen Zeiten unsercr
Geschichte waren sie wirklich zuvcf'

lassig und sehr effektiv und verliehen

derLagederMaori-Fraucn eineStimme’

die aufRegierungsebene gehort wurde-
Manchmal gerieten sie auch in die Kritlk

mfiglicherweisenichtkonsequentgenug
‘zu sein. Aber ich sage das mit dem

aufiersten Respekt, weil ich die meistcr1

dieser Frauen als meine Tanten be
trachte. W0 es politische Gruppefl g‘bl'
sind Maori-Frauen daran beteiligt U“

0ft Sirid wir die Ffiltrerinncn dort.

Wasdie feministische Bewegung an—

belangt, waren unsere Entwicklungen
denen in den USA schr ahnlich. W1r

waren sehr beeindruckt von dem, was

in den frfihen 70ern aus dcn USA kam-



WeiBe Frauen waren an der Griindung
der feministischen Bewegung in Aote-
aroa beteiligt, die sich um Fragen von

Gewalt, m‘annlicher Gewalt gegen

Frauen und Fragen von Sexualitéit

drehte. Und wir, als Maori-Frauen,

beteiligten uns an der feministischen

Bewegung in den Bereichen Erziehung
und Gesundheit. Wir schloBen uns der

Bewegung in den 70ern, vielleicht 5-10

Jahre spater an. Das sol] nicht heiBen,
daB wir nicht in unseren eigenen com-

munities an unseren eigenen Themen,

dieunsalsNau'on anbetreffen,gearbeitet
hatten. Fiir mich als Maori-Frau heiBt

Feminismus, Feministin sein, mich von

Innen heraus von‘ meiner Familie zu

befreien und mich selbst nicht getrennt
Von meinen Nichten und Neffen zu

befreien. thr mich ist der wichtigste
Kampf der um die Befreiung meiner

Leute, der Maori-Leute, von Unter-

driickung. Als Teil dessen ist es fur

mich wichtig, Fragen der Befreiung aus

feministischen Diskussionen in die

Familie zu tragen. Und - wie ich glaube
~ nicht zu meinem personlichen Scha-

den. Ich halte es ftir einen Teil meines

elgenen personlichen Kampfes, das

BEWuBtsein zu erweitem, iiberz.B. den

Konservatismus in meiner eigenen

Community und sicher auch iiber die

. HOmophobie, ja. In unserer Nation

hatten wir als Maori-Manner und -

Frauen traditionell sich gegenseitig sehr

ergiinzende Rollen. In meinen Studien
der Geschichte, unter meinen eigenen
Leuten bin ich gelehrt worden, daB es

Sexismus in unserer community, tradi-

110nell, nicht gab. DaB das Uberleben
auf einer Tag-fijr-Tag-Basis, auf einer

Slunde-zu-Stunde-Basis sich um die

ebenbiirtige Rolle von Mannem und

Frauen drehte. Und daB in manchen

Traditionen, manchen Brauchen, in

nifslrtchen Léiglichen Uberlebens-Akti-

Vlliiten, eins nicht auf das andere ver-

ZlChten konnte. Ich bin auch mit dem

Wlssen aufgewachsen, daB es einige
sehr alte Denkweisen gibt, die unsere

Rolle als derjenigen, die die Verant—

Wonung fiir das Tragen zukiinftiger
enerationen haben, als fundamentalen

Grund betrachten, uns als Maori-Frauen
den fiuBersten Respekt zu zollen und

“PS Zu erhohen. DaB wir gerade wegen
dlcser Rolle und dieser speziellen
FUnktion, dieser Gabe, die wir haben,

IITimer respcktiert werdcn miiBten. DaB

IBbrauch und Ehcbruch in unserer

community nicht akzeptiert waren, daB

es strenge Strafen gebe. DaB wir nicht

als einecommunity diskutieren konnten,

ohne die Gegenwart und gleichwertige

Beteiligung von Frauen und Mannern.

Dies sind ein paar Beispiele daftir, daB

unsere community nicht funktionieren

konnte, ohne die Sichtbarkeit, die An-

wesenheit und denEinsatzvon Mannem

und Frauen. DaB eins nicht ohne das

andere konnte, daB die Grundlage un-

seres Uberlebens unset Lebensgeffihl

ins Gleichgewicht bringe undl zwar in

Bezug auf die Rolle von Mannern und

Frauen.

K: Ich weiB, daB es heute, in der-

Generation in der ich lebe, eine Menge

vertuschte Geschichten gibt. Und das

liegt daran, wie wir kolonisiertwurden:
daB der Mann zuerstkommt, dieFrauen

.

danach. Es gibt eine Menge workshops

und eine ganze Bewegung vom kolo-

nisierten zu einem de-kolonisierten

Geist. Es ist kein leichter ProzeB, weil

es so viele Spaltungen in dem Versuch

sich da durchzuarbeiten gibt. Es wird

viele Jahre, auch kommende Gene—

rationen branchen. Was ich zu sagen

versuche ist, Maori«Frauen haben viel

zu sagen gehabt und sie waren sehr im

Vordergrund. Wenn sie sprachen, h'o‘rten
alle respektvoll zu. Das bedeutetenicht,
daB die Manner nicht zur gleichen Zen

aufstehen und sprechen oder sie mit

einem Lied unterstiitzen konnten - fiir

gewohnlich, wurden alle Angelegen-
heiten, die mit der ganzen community

erortert wurden, mit einem Lied kom-

mentiert, mit einem “waiata”. Wenn

ein Mann aufsteht und spricht und die

Frauen wollen unterstt‘itzen, was er sagt,

werden alle Frauen aufstehen 'und fijr

ihn singen. Und wenn es eineguteliede
war, ffir den ganzen Stamm, dann smgen

wir ihm ein gutes Lied. Wenn er eine »

Ladung ScheiBe geredet hat, werden

sie etwas singen, wie “Jingle Bells,

jingle bells,jingle all the way”. Ich

versuche nur, Dir ein Beispiel dafiir zu

mdfirgm
geben, wie das “maria” durehgesetzt

wird, denn wennjemand spricht, spricht

er oder sie nicht nur fiir sich, sondem

fiir alle Maori und seinen oder ihren

Stamm. Wenn es einen Vorfall gegeben

hat, wie z.B. vielleicht einen Fall von
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asete Leuie sind 0‘50
(\oi

Inzest, werden dieFrauen sicherstellen,
daB darfiber gesprochen wird: (in Sing-
sang) “Das ist, Was wir besprochen
haben wollen, dadadada.” Und wenn

die Sache wirklich gut gegangen ist,
werden die Frauen aufstehen und die

RednerInnen mit einem starken Lied

unterstfitzen. Es wird ein Lied sein, das

von alten Zeiten berichtet und das ware

eine Ehre. Auch wenn der Spreeher die

Gemeinschaft,diecommunitybeidieser
Gelegenheit nicht zufriedenstellen

konnte, werden sie aufstehen und ihm

ein Lied singen. Aber es wfirde sein

“maria” verringem.

'Wie wiirdest du “mana” be-

schreiben?

P: Selbstachtung, Wfirde.

K: Ja, seine Wfirde, seine Macht und

Starke. Und viele Frauen wfirden auf—

stehen, sich hinstellen und sagen: “So

mochte ich es besprochen haben."

Unsere Leutewaren sehr gut darin,
Themen direkt zu besprechen. Sie
wollen nicht noch zehn Jahre spater die

gleiche Sache diskutieren. Sie en'nnem
sich aber immer an einen Vorfall.

Wir machen auch klar, woher wir
kommen - wenn ich 2.13. in Rs Stam-

_mesland gehe, muB ich sagen, woher
'ich komme, was der Name meines

Berges ist, meines FluBes, wie meine
Leute heiBen, wer meine Eltem sind,
von wem ich abstamme. Dann werde

_

ich darfiber sprechen, warum ich hier

bin, ob ich zu ihrer community gehe,
um etwas fiber Gesundheit zu lernen,
einen Gesundheitsaspekt, den wir viel-
leicht nicht kennen, in unserer eigenen
community, we ich herkomme. Ich

werde aufstehen und sagen: “Ich bin
hieraus diesem Grund. Ich mochte etwas

fiber dieses neue Kraut, diese neue

Praktik Iemen. Ich mochte in der Lage
sein, nach Hause zu gehen und dies mit
meinen Leutén zu teilen. Unsere Leute
sind also sehr gut darin, Probleme zu

benennen und mit ihnen umzugehen,

[36] SF 2/98

manchmal durch Lieder: (in Singsang)
“Ich erinnere mich an den Tag als ich zu

'deinem Stamm ging, ihr habt mich nicht

sehr gut behandelt, dadadada, ich kam
,

mit dieser Sache, um meinen Lenten zu

helfen.” Unsere Leute haben auch ein

System, in dem wir ein “koha”, ein

Geschenk, anbieten; sei es eine reich-

liche Speise: “Ich werde euch~ ffinf

traditionelle Vogel bringen, die ffinf

Jahre gehegt worden sind und sie sind

die sfiBeste, als Schatz gehandelte
Speise, die wir jemals Kfinigen und

Koniginnen geben kdnnten.” Oder

vi'elleicht habe ich ein bchhen Geld,
das kollektiv vom Stamm kommt Oder

was auch immer der tatsachlichen Si—

tuation des Stammes zu dieser Zeit

entspricht. Manchmal war es etwas

peinlich, etwas zu GroBes zu geben,
manchmal war es peinlich, etwas zu

Geringes zu geben, “und das ist alles

was wir haben”. Aber unsere Leute

erinnem sich, weil wir immer in gegen-

seitigem Austausch stehen. Wenn ein

Stamm ein Problem vorgetragen hat,
wird fiberlegt, wie ihnen zu helfen ist,
durch Geschichten, Lehren, die wei~

*

tergegeben werden oderaufandere Art.

Dabei behandelt man einander mit dem

gleichen Respekt. Es istalso holistisch,
es kommt immer wieder zurfick. Wenn

nicht dieses, dann in den nachsten Jah-

ren. So denken wir immer voraus, an

die néichsten sieben Generationen.

P: Ich glaube einer der Grfinde,
warum Maori-Frauen Ffihrerinnen sind

ist, daB unsere communities in einer Art

Kreislauf verbunden sind. Wir haben ja
fiber gleichgestellteRollen gesprochen,
traditionell, und einander‘erganzende
Rollen, also mannliche und weibliche.

Mit dem Eindringen der englischen
viktorianischen Geisteshaltungen,
Praktiken, der Spiritualitat, mit der

Religion,kamdiesesganzeDenkenfiber
die Rolle der Frauen als Dienender.

Also, 315 die Englander nach Aotearoa

kamen,brachten siedicLehrenderBibel

indem man aufstehtund spricht, spricht, “\C‘“ 1
sptiI

Probleme zu Sp
6°

'

>

h 9"" nnen ““1
- m

59 I
' bene

milihnen umzugehen' mdem on

Spricht, entscheidet und nach Hause
“d . ‘95»

geht. Wenn in einer community etwas Glam-519m u

59°Cwnicht gut gelost wurde, erinnert man
sich immer daran und dokumentiert es

_

59‘6“ ‘ (3““
59“

mit und darin ist die untergeordnete
Rolle von Frauen enthalten. Das hatte

enormen EinfluB auf unsere commu-

nities und drehte das Denken nach einer

gewissen Zeit herum. Und mit dem

instrumentellen Einrichten von Schulen

ffirEinheimische, von Schulen, in dencn

Missionare Maori—communities eng‘

lische Kultur, englische Lehren bei-

brachten, gab es eine weitere Voraus—

setzung ffir den kompletten Zusam-

menbruch der traditionellen Lebens-

weise, traditioneller Werte, und der

Auffassung von “mfinnlich” und

“weiblich”. Und dann wieder warcfl

unsere Manner im Ersten und Zweiten

Weltkrieg verleitet und —

ganz sichcr

wahrenddes Ersten Weltkrieges - g6-
'

ZWungen, in die Reihen der Engliindcr
einzutreten und mitenglischen Soldaten

gegen die Feinde zu kampfen. Und

soviel weiB ich, von meinen eigcncn

personlichen Studien und meiner Lek-

tfire, daB das groBen EinfluB auf das

Uberleben der Manner, die in den Krieg

zogen und die Rfickkehr zu ihren

communities hatte. Es beeinfluBte die

‘Behandlung von Frauen ungeheuer und

veranderte wiederum sehr wirkungSVOIl
das Werte- und Glaubenssystem. Und

es ist meine persdnliche Meinung, daB

dieGenerationen, dievon den Miinnem,

die in den Krieg gingen abstammen,

noch immer ein ziemlich dummes Zeug

mit sich herumtragen und daB sic noch

immer um persénliches Uberleben von

diesen Erfahrungen kampfen — davon,

~als Kinder in gewalttiitige Haushaltc

geboren zu sein, in die Geschichte einer

community, die landlos ist, in ihrem

6igenen Land. Und der EinlluB des

Alkohols heute und, du weiBt schon,

der modemen Gesellschaft und derR0116

, von Mannem und dcr von Frauen
-

dieser ganze Mist 12;th immer noch

sehr wirkungsvoll das Denken unscrer

Manner. Wir Frauen dagegen waren

durch unsere eigenen personlichcn
Entwick]ungen in der Lage, aufzusteh0“

und die Notwendigkeit zu erkennen’

daB jemand
'

chi, unsere Sache aufnehmfi”n

und unsere Nationen wirklich aufrichlcn

muBte. Undich glaubedas istderGrUnd’
warum Frauen in unseren politischen
Kampfen Ffihrerinnen sind. Und es

k0mmen mehr und mehr Manner dazu,

aber sie sind immer - meiner Erfahl'ullg
nach - etwas geringeran Zahl, ein WCmg

hinter uns zun’ick.

‘
59‘0“
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Miliidrismus und Mannlichkeii

«Die Frage des menschlichen Uber-

Iebens verlangt von am, im Angesicht

eines globalen Ri‘t‘stungswettlaufs and

Matt verbreiteter Zerstb'rung der Um-

‘Welt, das Spiel der sozialen Krfifte, in

dem soziales Geschlecht eine wesent-

liche Rolle spielt, zu verstehen.»

Robert W. Connell

«0b er nun in Kroatien, Bosnien,

Serbien, in Indochina oder Uzbekistan

kdmpft, 0b Befreiungska'mpfer oder

Imperialist, der Krieger vergewaltigt

Frauen. Erfi't'hlt es in seinem Kopf, in

seine"! Gewehr und in seinem Sexu-

Morgan: die Zivilisation ermutigt ihn,

genau das zu tun. Es geht weniger

umdie Wiederh'erstellungdesKriegers,

de”" um die Selbstvergewisserungder

eigenen Macht, und die Befriedigung

des Gefl‘ihls, zu den wahren Mt'z'nnem

Z" g€h6ren.»

Lepa Mladjenovic

van Andreas Speck

\

Feministische Analysen zeigen deut-

lichdasBilddesMannesalsKrieger,des
Soldaten als Vergewaltigers. Es gm

milderweile im Antimilitarismus als

Allgemeingut, daB Krieg und Verge-

waltigung, Militfir und Prostitution

untrennbar zusammengehdren. Damit

hon die Analyse bei mannlichen Ami-

militaristen hiiufig auch schon auf, und

es scheint ein leichles, sich von einem

solchen Bild des Marines, wie es 2.B

von Klaus Theweleit als Bild des fa-

schistischen Mannes beschrieben ist
,

zu distanzieren und sich somit weiterer

Beschziftigung mit Menniichkeit zu

emledigen. Die Rolle des sozialen Ge-

schlechtes (gender) innerhalb des Mili-

Larismus wird dagegen kaum thema-

1isieri, obwohl doch diese Gewalt fast

F010: Herby Sachs/Version

ausschlieBlich von Mannern ausgehl.
Auch wenn es vieileicht zu weii fiihrl,

Krieg lediglich als eine besondere Form

der Gewali von Mi‘mnem gegen andere

Manner zu betrachien, die Teil einer

Triade der mdnnlichen Gewalt (Gewall
gegen Frauen, Gewalt gegcn andere
Manner, Gewalt gegen sich selbsl) ist,
mitderMann seine M'annlichkeit schafft

und sich ihr immer wieder aufs neue

versichert, so kann Krieg bzwj Milita-

rismus doch auch nicht von anderen

Formen der Mfinnergewait so einfach

getrennt werden, wie z.B. die Zunahme

von Gewalt gegen Frauen in Regione‘n,
in denen miliu‘irische Auseinanderset—

zungen siailfinden, zeigi. Stasa Zajovic
weist darauf hin, daB Kriegsvetemnen
die Nr. I-Vergewaltiger in Serbian

SF 2/98 [37]
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(warden), sowohl im offenuichen Raum

als auch zu Hause.

Mir geht es in diesem Beitrag im we-

sentlichen darum, Mfinnlichkeit und

Militarismus ebenso als Zwillinge
kenntlich zu machen, wie Ekkehart

Krippendorf es fiir Staatlichkeit und

Krieg getan hat. Genauso wie ein Anti-

militarismus ohne Staatskritik also

letztlich ins Leerc 15qu (Oder bei einem

bfirgerlichen Pazifismusverstfindnis

landet), kann also auch ein Antimilita-

rismus, der nicht radikal mit Mfinnlich—

,
keit bricht, letztendlich nur scheitem.

Nation, Mannlichkeit und

Militar

Das Bild des Marines is: nicht un-

veréinderlich, noch nicht einmal ein—'

heiuich. In der Regel gibt es mehrere

Mannlichkeiten, die unlereinander in

einem hierarchiSchen Verhéiltnis stehen

und um Hegemdnie streitcn. Das, was

heute umer Mc‘innlichkeit verstanden

autirmnitarismus
fiNfo'rmiatioN

++Auslandseinséitze+Bundeswehr+Ch

emiewaffen+Demokratieabbaiu+Eurofi

ghter+Fn'edensbewegung+Gel6bnisse
+...Linke+Militéirkritik+Nato+0pposit
ion+Polizei+QuerulantInnen+Rechtse

‘

xtremismus+Sfor+Traditionspflege...+
Widerstand+Xenophobie+Y-Reisen+
Zwangsapparate++

Noch Fragen?
dann lest die

+ monatlich + monatlich + monatl

An'alysen und Hintergrund-
berichte zu Militéir und

Militan'smus
_

Informationen aus Friedens—

_forschung und —bewegung

Abo: 9 Normal-/ 3 Themenhefte‘DM 50.-;
Ausland: DM 60-; Themenhef‘t DM 5.-

(+Porto). Probeheft gratis
Bezug: Vereln fiir friedenspolltlsche
Publ‘lz'lstlk e.V. EllSholzstr. 11, 10781

Berlin e-‘mail: ami@zedat.fu-berlin.de

http://userpage.fu-berlin.de/~arend/
ami.html Telefon/Fax: H30-215 10 35
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wird, istallerdings historisch rechLjung,
und in seinerEmslehungsgeschichle eng

verknijpft mit dem Aulkommen der

biirgerlichen Gesellschaft. Mosse stellL

fest: «Was wir heme unter Maskulinita't

vers1ehen, fibte einen groflen Einflufl
auf die Beszimmung dessen aus. was

zum normativen Muster van korrekzen

Verhaltensweisen andMoral wurde. das

heiflt derallgemein anerkannten Weise,
sic/1 innerhalb des gesellschaftlichen
Uny‘eldsder vergangenenlahrhunderte
zu bewegen and zu handeln.»

Conncll dcfinicrt Mannlichkeimcn)
als «eine Anordnung von Praxis, die

sich um die Position von Mdnnern in-

nerhalb derStru/aur von Geschlechter-
verhc‘iltnissen aufbaut.»

M'ainnlichkeiKen) ko'nnen auch nicht

ohne Weiblichkeil(en) gedacht werden,
die verstéirkt als das Gegensliick zu

Minnlichkeit, auf jeden Fall aber als

dieser untergeordnet konstruien wer—

den. Héiufig wird daher das Patriéirchat
als die filtesteHerrschaftsform des Men-

schen fiber den Menschen angesehen.
Bis etwa zur ersten Héilfte des 18.

_

Jahrhunderts wurden interessanterweise
5

gerade in biologischer Hinsicht Mann
und Frau im wesentlichen als fihnlich
angesehen, wobei Mann die Norm und

Frau die Abweichung von der Norm

darstellte. Erst mit dem Entstehen einer

weiblichen Sonderanthropologie ent-

stand die Vorstellung von der prinzi-
piellcn Unterschiedlichkeit der Ge‘

schlechter, es kam zu einem «Diskurs
L'iber die geschlechtlicheNatur derFrau

..., der dann zur Rechtfertigungs-
grundlage wird fu‘r den Sich mit der

Etablierung der biirgerlichen Gesell-

schaft vollziehenden rigorosen Aus—

schluj)’ derFrauen aus dem afientlichen
Be-reich und ihrem vollstc'indigen
Einschlufl in die ha'usliche Spha're.»

Das dabei entstehende biirgerliche
BilddesMannesistnichtnurpatriarchal
gegen Frauen gerichtet 4 durch cine

gegen Ende des 18. Jahrhunderts ent-

stehcnde«politischeMannerbewegung
sollte der Einflufl der Frauen aufStaat

und Gesellschaft eingeschra'nkt werden
— sondern ebenfalls gegen die Mc‘inn-
lichkeiten des Adels sowie der Bauern
and Prolelarier.

Die moderne Staatsstruktur'im euro-

pc‘iisch-amerikanischen Raum ist ein
Produkl militc‘irischer Auseinander-

setzung,nahezu alle heutigenNational-
staaten sind durch Krieg emstanden

und beruhen auf einer ausgeprdglen
Institutionalisi'er'ung ma‘nnlicherMachl.

Dies hatte wiederum Riickwirkungen‘
aufdas Bild des Mannes, denn die zen-

trale Stellung der Kriegjfihrungcn in

diesen Entwicklungen bewirkte, dafl
Armeen ein entscheidender Trail in der

Entwicklung von Staatsapparaten
warden una‘militaris‘cheLeislung wurde

ein unumgdnglicher Gesichtspunkl in

der Konszruktion von Ma‘nnlichkeit.»

Noch etwas jiinger als die National—

staaten ist die allgemcine Wehrpflichl,
die ein Produkt dcr franzosischen R6-

volution und damii dcr bijrgcrlichen
Gesellschaft ist, allcrdings alles andch

als ein legitimes Kind der Dcmokralie-

Die Durchsetzung der allgemeinén
Wehrpflicht in Deutschland stcht in
engem Zusammenhang mit den antl-

napoleanischen nationalen Befreiungs‘
kriegen, und geradedaran wird dietingc

Verschréinkung mil dem biirgerlichcn
mannlichenStereotyp (Mosse) deutlich'

Am Beispiel dchefreiungskricge liiBt

sich zeigen, wie hicr einc patriotiscff‘
wehrhafte Méinnlichkeit enlsland, (11°

wehrhaft und leutsch mil mannlich
gleichsetzte und alsAntityp (M0556) V0“

als nicht—teutsch, welsch undfcigc cher

dem weiblichen zugeordnelcn Stereo-

[YPBH abgrenztc. Eben dieser Mann—

lichkez'tsrausch spieltecine wescnllichc



BC(leutung'bei der Konstruktion der

nationalen Ideologie des Teutschtums

““{1 bei der Mobilisierung nationaler

Knegsbereitschaft. Gerade die Ein-

fiihrung der Allgemeinen Wehrpflicht

Vfar nur moglich durch eine Militari-

Slcrung der Vorstellungen von Mann-

hChkeiL Diese Militarisierung der

(bargerlichen) Mdnnlichkeit wurde

ggrade in Dcu'lschland (PreuBen) durch
dlc Verknfipfung der burgerlichen
Rechle (Wahlrcchl, etc.) mit der Pflicht

”(We/1r geleistet, wobei allerdings
militarische Notwendigkeiten im Vor—

dF‘rgrund standen und trotz Wehrpflichl
(he biirgerlichen Freiheilen auf sich

Wanen lieBen,

Eeklagl Wurde zu Beginn des 19.

Jahrhundcrls von Militiirs und biir—

gerliChen Nationalisilnnen gleicher-
maBCH, daB unter dem Bijrgerlum das

S’reben nach Geld und Gewinn die

Oberhand gewonnen habe fiber den

'Sizialefirgcrlichen Opfersinn. Dem

lllléirreformeaneisenau ging es dann

auch darum, den kriegerischen Geist in
der mannlichen Bevélkerung wieder
(( .2“ Weaken, zu verbrezten und zu .

erhalten». Kriegerische Oder soldali-

:Zhe TUgcnden waren zun'achst in den

‘_ Itgcnossischen Diskursen um Mann-

lChkeiinichtvorhcrrschend, auch wenn

selbslverstandlich der Mann «der Herr,

‘uoismA/sqoes
quH

:0103

derSchutzgotz,derRichter,derErhaller
und F[infer seines Weibes und seiner

Kinder» zu sein halte. Bfirgerliche

Manner standen dem Militar eher

kritisch ge'gem'iber, und bezweifelten
durchaus, «dafl man allein in diesem

StandewahreEhreerlangen,ma'nnliche

Kraft und miinnlz'chen Muth zeigen

ko‘nne.» Darin spiegelte sich wieder,

daB fiir das Bfirgenum in der Regel das

Mililfir nicht zur eigenen Erfahrungs—

welt gehorte. Dies war dem niederen

Adel vorbehalten, der den Offiziers-

korps stellle und teilweise sogar die

einfachen Mannschaften.

Erst die Reorganisation des Armees

systems sollte dazu ffihren — und hatte

zurVonaussetzung—dafies«zurSchan-
de gereichen (muflte), wer nicht gedient

hat, es sei denn, dafl inn kdrperliche

Gebrechen daran hindern.» Somit

ffihrte dieallgemeineWehrpflichtdazu,
daB «der mdnnliche Geschlechzs-

charakterimLaiq'edes19.Jahrhunderts
zunehmendsoldalische Elemente inkor—

porierte. Militd‘rische Werte and 0rd-

nungsvorstel1ungen wura’en aufdz'ese

Weise mehr und mehr zum Allge—

meingut der mc‘innlichen Nation.»

Was so entstand, war «ein neuer

patriotisch-milite’irischer Mdnnlich-

keits-entwurf, der um solche Schliissel—

begrzfie wie Ehre, Freiheitssinn, Fram-

migkez't, Kraft, Kameradschaft,
Mannszucht, Mut, Ruhm,lTreue, vor

allem aber Patriotismus und Wehr-

hafiigkeitkreiste. Dieser vorrangig van

patriotisch gesinnten Bildungsbiirgern
nnd reformierten Militiirs diskursiv

entWickelte Entwurfverbandalte Wérte

preuflischer Soldatenehre. adeliger

Ofiizierstugena' und Christlich-bl'irger-
licher Elhik mil neuen Vorstellungen
van mc'in-nlich-szaatsb11rgerlicher Par-

(izipation. Mil dem Ziel einer breiten

Kriegsmobilz'sierung wurde er gene:

rations- und schichtenspezy‘isch, aus-

gestallet.» Damil einher ging ebenfalls

eine Biologisierung der Geschlechls-

charaklere, durch die ein quasi natur-

gegebener Gegensatz von Mann und

Frau konstruiert wurde.

Spater entstanden mit der Industri-

alisierung und dem Wachstum eines

biirokratischen Smalsapparaies Starker

kalkulierende, rationale und kontrol-

lierte Formen der Mannlichkeit. Die

Instilutionalisierung von Massenar-

meen und das Autkommen der Mili-

tarwissenschaft spezialisienen die

,,‘ ls‘t Anarchie mfigljch?”v‘
‘

Auf dilese und viele andere Fragen

V

antwortet Alexander Berkman und
gibt damit eine Ieicht versta'ndliche "
Einfflhrung in das anarchistische Denkeh.

Alexander Berkman

ABC des Anarchismus

127 5., Broschur, 14,— DM

ISBN: 3-931786-00-5
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Gewall und versahen sie mil einer

“RaLionaliLéit”, die im Erslen WeltkriegI

und revolutionéren Umslfirzcn endete.
Das faschisLische Ideal der Miinn-

liehkeit entstand als Folge unminelbar
nach dcm Erslen Wellkrieg, war aber
nicht elWa clwas vollkommen neues,
sondern schloB andere Bilderder Méinn-

lichkeil, wie 2B. der der dcutschen

Jugendbewegung, mit ein. Gerade in
den Schriftcn Ernst J fingers .wird dcr

jpriigcnde EinfluB der Kameradschafl
der Kriegszeilfiirdas faschistische Para-

digma‘ von Gesellschafl und Slaal
deullieh. Jiingcr zeichnet den Krieger
315 Stahlgestalt, in der technische Ele-
mente und kriegerische Eigenschaften
verbunden werden und die Persdnlich-
keit des Mannes priigen. «Dieser Typus
der Kriegers wird im Vérlauf der
Materialschlacht im "Trommelfeuer"
immer reiner herausgebildez una’

letztlichalsvollkommengefil‘hlloserund
regungsloser Krieger prc'isentiert.»

Die faschistischeMéinnlichkeitgrenz-
[e sich von bijrgerlicher Rationalitéit ab
and verbannte die Republik in die
Sphfire des Weiblichén. Die sodefinierte
Maskuliniléitdes Faschismus definierte
sich daher auch nicht fiber im Alltags-
leben nuLzbar’e Tugenden, sondern fiber

Kampf und Opferbereitschaft, als

Stahlgestalt, «die allein im Krieg und
durch Gewalt seine z'hm en (spree/lender;

Existenzbedingungen finder.» Die

[40] SF 2/98

bfirgerliche Gesellschaft wurde daher
als das mfinnliche Individuum zerfa-
semde“Massen und Fluten” (Theweleit)
dargestellt,die den“K6rperpanzer”des
faSchistischen Mannes auflésen und
eine Bedrohung der miinnlichen Ord-
nung beinhalteten, der gegeniiber sich
nur die miinnliche Gemeinschaft als
hdchste “kullurelle Insianz” behaupten
kdnme.

’

’

Dennoch blcibl zu betonen, daB die
faschistische Méinnlichkeit lediglich
einechrhdhung dcrnonnativen Mann-
]ichkeit darstellte und dieser einen

aggressiveren und kompromiBloseren
Anstrich gab. Sie Lrieb diese auf Domi-
nanz beruhende VariantederMiinnlich-
keit lediglieh auf die SpiLze der Irratio-

nalitéit. Mosse macht deutlich, daB «der
Faschismus und insbesondere der

Nationalsozialismus zeigten; welch er-
'

schreckende Mdglichkeiten der m0-

dernen Maskulim' tc'z‘t ihnewohnlen, wenn

der kriegerische Aspekt die Oberhand

gewann.»

Neuer Militarismus, neue

Mannlichkeit?

Nach dcm 2. Weltkrieg war die
militarisierte Mc'z'nnlichkeit des Fa-
schismus in Deutschland diskreditiert.

Foto:
Herby
S

aehs
[Version

Dutch die Niedcrlage des Faschismus

wurdedie Institutionalisierungeinerhe—
gemonialen Mfinnlichkcil, die gckcnn-
zeichnet war durch Irrationaliléit und

persdnliche Gewalt, unlcrbrochen. Sic
war aber fijr den Wiedemufbau in dcr

Nachkriegszeil auch nichl mehr funk-
tional. Ahniich‘es gillauch fiirdic USA,

wo nach dem Krieg eine MéinnlichkCil

hegemonial wurde, die die Rolle ch

Mannes fiber Familie und Konsum

definierte (der sogenannte organizatio-
nal man). Andere Formen, der Miinn-

lichkeit,die den Mann wedcr in Familie.
nochin anonymeBiiroberufeeinordnen
wollten und Frciheit una’ Abenteuer

Prediglen, dienLen Leilweise als “Pro-

lestmfinniichkeilcn“ Oder wurden “hO'

mosexualisien” und somit abgewerlel.
Auch in der Bundesrepublik wurden

Mfinnlichkeiten belom, die sich betonl

léissig zunachst vom Militi‘irischen 313'
'

grenzten. Diesekonmen aber besondcrs
in der proletarischen Jugendszfine
durchaus rauh und aggressionsbcrcil
sein, eine “Inszenierung physischcr
Kraft und dominamer Kijrperlichkeil”
darslellen. Naeh dcr Wiedcreinfiihrung
der ailgemeinen Wehrpflichl 1957

zeigle sich, daB diese Mijnnlichkeilcn

'keinesfalls antimililaristisch waren,

sondern durchaus kompalibcl mil dcr

Ableistung der Wehrpflichl.
Auf den ersten Bliek erscheint das

widerspriichlich, zumal die Ablehnung



der Remilitarisierung und der Wehr-

Pflicht groB war. Die 2311] der West—

dCuLschen,diefijrsichdasSoldatwerden
ablehnten, stieg von Juni 1949 bis

November 1950 von 60 auf 73%. Drei

Viertc] der Bevolkerung sprachen sich

gcgcn die Einffihrung der allgemeinen
WChrpflicht aus, und 40% wollten vom

Recht auf KDV Gebrauch machen.

Auch Ende 1952 lehnten noch fiber

70% flir sich das Soldatwerden ab.

DCnnoch verlief die Einffihrung der

Wehr-pflichtzum 1.4.1957 problemlos,
undncnnenswerte Kriegsdienstverwei—
gC—rungszahlen gab es zun‘cichst nicht.

Bci dieser Entwicklung sollte der

I:aktor Miinnlichkeit nicht unterschatzt

Verden. Die Angst vor dem Verlust der

Clgenen Mz'innlichkeit kann trotz Ab—

lehnung militéirischer Umgangsformen
Und dcs Militiirischen an sich ”Wehr-

dienstbereitsehaft” erzeugen. Das gilt
VOr allem fiir Formen pr'oletan'scher
'Méinnlichkeit mit ihrer starken Be-

lonung physischer Leistung und kor-

Perlichcr Kraft, die sich leicht mili-

liirisch nutzbar maehen lassen. Gerade

durch die Waffenausbildung im Militéir

Wild «die [m zivilen Lebenfremde. nur

Symbolisch vorhandene Waffe far
den heranwachsendenMann greifbar.
Die Wafi'e ist Begleiter in der Ent-

Wicklung vom Kind zum Manne. (...)

W0}?en werden zuAttributen der Mach!
“1 Konflikten mit anderen Personen.
---» Das “Konstrukt der Mfinnlichkeit”,

daB. durch den Militfirdienst geschaffen
'

Worden soll, konzentriert sich auf die

Organisation aggressiver Impulse und

aEgressiven Verhaltens und gipfelt
SChlicBlich im Ideal des Kriegers.

__KriCngicnstverwcigcrung stellt zu—

PaChSl cinmal dieses Ideal des Kriegers
1" Fragc; «Kriegsdienstverweigerer und

Wehrdienstwillige streiten sich LLU.

”filer dem Deckmantel té'ten, nein —

Wen zur Verteidigung,ja, gar nicht nur

“"1 militiz‘rische Gewalt, sondern —0hne

fig/3 Sie es wissen — um Mdnnlichkeits—

1463019» Wahrend es Forschungen zu

diesem Aspckt {fir den Zeitraum von

der Einfijhrung der Wehrpflicht bis zu

d?“ SOCF Jahren meines Wissens nicht

811)}, so liiBt sich zumindest auf em-

pmSChC Arbeiten aus den SOer Jahren

zuriiCkgreifen. Dcmnach ist eine tIei-

bcndc Kraft ffir die Ableistung des

f‘hrdienstes — trotz im ganzen zivil‘er

r1Cutierung—daBdort im zivilen Leben

[Interdrijckte Wiinsche scheinbar ver-

wirklicht werden konnen, «wobei der

Wunsch nach Ausprc'igung einer

miinnlichen Identitc'z't eine heraus-

ragende Bedeutung hat», so Hanne-

Margret Birckenbach. «Wzirde man die

Abscheu der Wehrdienstwilligen ge—

gem‘iber dem Zivildienst als mangelnde

soziale Orientierung klassz'fizz'eren, so

widerspra'che dies ihrem Selbstbild.
Auch die Wehrdienstbeffirworter wol-

len sozial gut sein una‘ Verantwortung~

fibernehmen and anerkannt werden.

Aber sie wollen dieseAnerkennung nicht

fiber traditional] weiblichfhelfende

Tc'itigkez'ten erhalten, sendern als Mann

(Hervorhebung von mir, AS)».

Kriegsdienstverweigerung wird daher
als “unmannlich” angesehen und mlt

Weiblichkeit verbunden, das Militfir

verspricht dagegen die Unterstlitzung
seiner Lebenslust und -kIaft gegen dle

Angstvorden Gefahren desAlleinseins,

des Todes und des Zusammenbruchs

des sozialen Bezugsrahmen. Zum durch

das Militar vermittelten bzw. un-
-

'terstiitzten Mannlichkeitsideal gehort

dabei, «sich seiner mannhaften Wehr-

und Gewaltfdhigkeit in der Phantasie,

im Spiel und im Wehrdienst zu ver—

gewissern.»

Kriegsdienstverweigerung bedeutet

sotnit eine Infragestellung eines auf

“Gewalt-, Kampf— und Wehrfa’higkeit”

~basierenden Mannlichkeitsbeweises.

Genau daran schlieBt auch die im Anti-

militarismus vorher'rschende Kritik

militarisierterMannlichkeitan,die sich

am Krz'eger, an Rambo als Prototyp des

Bildes des Mannes orientiert. Auch

wenn dies‘sicherlich eine Form mili-

tarisierter Méinnlichkeit darstellt, so

stellte Cynthia EnlOe bereits 1988 fest:

«Wdhrend die Auswertung der

”Ramboisierung” eine politisch Wich—

tige Aufgabe fiir Femnistinnen ist. be—

deutez dieBeschafligung nur damz't eine

Beschra'nkung auf nur eine Form der

militarisierten Mc'inn'lichkeit, die des

niederen kc'impfenden Soldaten; obwohl

in Wirklichkeiz die heutigen mili—

tc‘irischen Systeme mindestensdreiOder

vier andere Konstruktionen von M(inn—

lichkeit bendtigen, um sich selbst zu

erhalten. Diese anderen Farmen mdgen

nicht so zugc'inglich sez'n fit‘r Kassen-

schlager, doch sie mt'issen ebenfalls

beobachtet — und aus feminiszischer

Perspektive kritisiert -— werden.»

Das traditionelle Bild der mili-

tarisierten Mannlichkeit ist fiir das

Militar selbst nicht mehr funktional.

Das klassische militarischeMiinnerbild

mit seiner Konzentration auf Kampfen
'und Toten spielt in hochtechnisierten

und arbeitsteiligen Armeen nicht mehr

die Hauptrolle. Die Kampferideologie
ist«f12'rdiemilitc’irische undmilita'risch-I

strategische Planung im Frieden und

im Kriege unter den Bedingungen van

heute und morgen kaum nach eine

realitc'itsgerechte Orientierung».
Die Entwicklung der Militfirtcch—

nologie nach dem Zweiten Weltkrieg
und parallele Entwicklungen in der

Industrie fiihrten ebenfalls’ zu Wand-

lungen der Mannlichkeit. Vor allem

das zechnisch-organisatbrische Ex-

pertentum trittdabei in derVordergmnd.
«Das enorme Wachstum von Sehul- und

Universitc'ilssyslemen wc'z‘hrend des 20.

Jahrhunderts, die vervielfachte Anzahl

professionellerBengfemitAn-spriichen
auf spezialisiertes Exper-tenzum, die

steigende Bedeutung von Technologie
und das Wachstum der

Informationsindustrien sind Aspekte
eines grofl angelegten Wandels der

KulzurunddesProduktionssystems,der
eine weitere Aufsplitterung der hege-
monialen Mdnnlichkeit des 19. Jahr-

Feminismus

Enthalt einen ausfijhrlichen Einstiegs-
artikel zu den vielffa‘ltigen Beziehungen

‘

zwisghen Feminismus und Anarchismus,
ein interview von Dorothea Schi‘ltze mit“ .‘
der Brasilianerin Maria da Cruz zu ihren

Erfahrungen mit dem alltaglichen deut— V,

schen RassismUs; einen Beitrag von

Maria Mies zum'Thema Subsistenz:‘

Frauen, Nahrung und globaler Handelf ,

einen Artikel von Jane Meyerding zu

Gender: Die Welt wie sie gele‘bt wird

und Rossella di Leos fiberarbeiteten

Beitrag zur Patriarchatskritik: Ort der

Differenz; dazu als Reprint: L. Susan

Browns Auseinandersetzung mit Naomi

,Wolfs Powerfeminismus aus anarcha-

feministischer Sicht; Ariane Gransacs

Kongrefl—Beitrag: Der Anarchafeminisrnus .

und die Gemeinsch’aftskfiche Kropotkins.
Rezensionen zu Bell Hooks and Martha ,

Ackelsberg runden das langerwartete
Heft ab.
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hunderls mit sich brachte». Eher auf

Dominanz beruhende Formen der

.

Mannlichkeit — und dazu gehort auch

das klassische Bild des Kriegers, aber

auch der Marlboro Man — gerieten in

Konflikt mit "Mannlichkeit, die sich

um Expertentum und technisches

Wissen gruppiert."
Fiir die USA stellt Connel die These

auf, daB "das emotionale Muster von

Reagans Politik ein Revival der ersten

dieser Deklinationen von Mannlichkeit
in Gang (setzte) und die zweite

(verwarf)", dominierende Mannlich-

keiten erhielten gegebiiber dem Ex-

pertentum verstéirkt die Oberhand. Die
'

Politik Reagans war dabei auch gekenn—
zeichnetdurch eineaggressivereAuBen-
politik vor allem in militarischer
‘Hinsicht.

.

Fijr Deutschland laBt sich vielleicht

dieHypotheseaufstellen,daBspatestens
nach dem Zusammenbruch der DDR
ebcnfalls ein Revival von aufDominanz
beruhenden Formen der Mannlichkeit
stattgefunden hat. Dazu paBt das An-

‘wachsen des Rassismus und vor allem

rassistischer — aber auch schwulen—
.feindlicher —‘Gewalt in den letzten

Jahren. Die zunehmende Einsatz:

[42] SF 2/98

’Foto: Jiirgen Lichtenberger

orientierung der Bundeswehr im
Rahmen von "out-of-area" fi'jhrt im

Einklang damit da'zu,‘ daB die tradi-
tionelle Kéimpferideologie wiecler
verstarkt benotigt wird, allerdings in

abgewandelter Form und auch nicht als

alleinige Mannlichkeit. Wéihrend
Hanne-MargretBirckenbach 1986 noch
zu Recht einwenden konnte, daB die
Bundcswehr nicht fiber eine eigene
Kampftradition verfflge Llnd die Gefahr
eines Kriegseinsatzes gering sei — daB
daher die "Zerstorung der zivilen
Identitat" in der Bundeswehr nicht so
total sci wie z.B. bei den US-Soldaten
in Vietnam, so ist fraglich, in wieweit
dies fiir die neuen Elitetruppen der
B undeswehr, die Kriscnreaktionskréifte
bzw. das Kommando Spezialkr'afte
(KSK), noch gilt.

'

Gleichzeitig kann diese Form der
Mannlichkeit ebcn nicht mehr gesamt-

gesellschaftlicheGiiltigkeitbehaupten.
Die Werbung der Bundeswehr zielt
daher verstarkt darauf, Formen der

Mann-lichkeit, die auf Expertentum
odcr auf Technokratentum beruhen,
eben—falls anzusprechen, was auch der
Struktur des Personalbedarfs eher
entspricht. Werbespots, die nach dem

Bundeswehreinsatz anlaBlich des Oder-

Hochwassers im Sommer 1997 Sand-

sficke schleppende Soldatcn zeigen,
schielen nichtaufdas Bild des Kriegcrs,
aber immer noch auf ein Bild des

Marines, der sich gerade durch

auBergewohnliche Leistungen in Not-

situationen erweisl. Diesc Fonnen dcr

Mannlichkeitsind aberhaufigmiteiner
Starker zivilen Orientierung verbunden,
was mit einem "zivilercn" Anstrich des

Militars unter dem Deckmantel

"humanitarer Interventionen" und dcs

"Peace Keeping" einhergeht.

Mannlicher

Antimilitorismus?

Erich Landrocker kritisiert die

"Patriarchatsblindheit des Anarchis-

mus", doch lieBe sich diese "Blindheit"
— an diesem Bild ist problematisch, daB

es ein korperliches Merkmal als Mangel
hervorhebt — wohl in noch sliirkerem

MaBe fiir den Antimilitarismus konsta-

tieren, und das giltauch ftir die libenaren

Auspragungen.
Nicht nur Mosse weisi darauf hin,

daB sich auch der Antitypus zur hege-
'

monialen Mannlichkeit an cben diesen

hegemonialen MaBstaben mm. In "Das

Bild des Mannes" zeigt er auf, wie

jiidische Manner in Abwchrung deS

negativen Stereotyps sich bemijhten,
dem hegemonialen biirgerlichen Bild

des Mannes zu entsprechen. Ahnliches

gilt auch fiir die friihe Homosexucllen—

bewegung der Weimarer Republik und

kann ebenfalls fiir den Pazifismus und

Antimilitarismus festgestellt werden.

Auch wenn Pazifistlnnen das Ideal dCS

Kriegers ablehnten, so entkamcn sic

dennoch der Mannlichkeit nicht. Auch
ihr Bild des Mannes zeichncte aus, daB

Mann sich in den "Diensteiner hohercn

Sache" zu stellen hatte, die zwar "nicht
mehr der Nationalism us (war), sondcrn

einemenschlichc Gesellschaft.Freilich
war die unabdingbare Voraussetzung

hierf'ur, daB er zuerst seincn eigencn
Geist als freies moralischcs Wesen

schulte". Mit der traditionellcn Mann-

lichkeit des Kriegers teilten sie somiL
"das Ideal der moralischcn Reinheit",
den Glauben, "daB allgcmeingfiltigc
Verhaltensnormcn entscheidcndC
Attribute der Maskulinitiit scion".



'

Wahrend z.B. Erich MariaRemarque
1n seinem Antikricgsroman "Im Westen

nichls Neues (1929)" die "allgemeine
Emmenschlichung auf dem Schlacht-

feld" kriLisiertc, so werden Lrolzdem —

oder gerade dennoch — die Vcrhéiltnisse

umcr den Soldaten romantisiert und

mannliche Eigcnschaften wie Durch-

hallevermégen und Gelassenheit in der

Schlacht zustimmcnd beschrieben.‘
Ffir Bart dc Ligt, einen der brillian-

lesten Vertreter des radikalen nieder-

lfindischen Antimilitarismus, stellte die

emem Mannlichkeitsideal huldigende
Boy Scouts-Bewegung in England ein

VOr—bild fur "cine gewaltfreie Armee

der Arbeit" dar. Fur ihn solltc das

"lffirperlicheTrainingderneuenlugend
emen vom heutigen militarischen

Training sehr verschiedenen Charakter

haben; es wird ffir die Harmonie des

gesamten Mannes arbeiten, welchenicht

IlllrdenKiirpensondernauchGedanken
“11d Geist beinhaltet."

Auch Kurt Hiller wehrte sich ve—

hement dagegen, daB der Pazifismus
dem unmannlichen zugeordnet wurde.

K

Den Vorwurf, Pazifismus bezeichnc

Friédfertigkeit oder cine Lammes-

gesinnung wies er barsch zuriick und

bfilonlediekc‘impferischeBewegungfi'ir
eme Idee. Hier zeigt sich wieder das

ideal des Kampfes fiir cine hfihcre Idee,
1n dem erst sich Mannlichkeit beweist.

Auch nach dem Zweiten WelLkn'eg
war diese' Sicht nicht grundsatzlich
gebrochen. Obwohl teilwciseanerkannt

WUFde, daB Mannlichkeit cin Faklor im

Kricg ist — Theodor Michaltscheff
SChrieb z.B.: «Wir sz'ndja von Hausaus.

durch die Schule anddurch die Tradition
so

erzogen, daf} wir die Mannlichkeil
”W in dem Widerstandmi! roher Gewalt

und im Schwingen van Wajfen sehen.»
‘

§0 ging es doch gerade darum zu

26186“, daB «zum Handeln nach dem

Gesetze der Liebe und der Gewalt-

[OSigkeit eine weir grafa’ere Bean-

‘YR’uChung der wahren Mdnnlichkeit

"a”? m (liervorhebung von min/15).»
amir verbundcn war wicderum,

AvenueaunneramunmhkenderAnu-
mllilaristen wegen fehlenden Mules

ZW. Fcigheit zurfickzuweisen. Der

Mffnn bewies sich eben nicht mehr im

deg, sondem durch den “Widerstand
mu geisligen Mitteln” und durch das

Erdulden von Unrecht. «Woraufesbeim
Erdulden ankommt, ist der Geist, in

dem angetanes Unrecht erduldet wird.

Wenn es ausAngst geschieht, daj} durch

den Widerstand ez'nem eventuell

Schlimmeres passieren ka'nnte. is: es

Feigheit; wenn es aberaus innererKraft

and weiser Einsicht erfolgt, dann is! es

- Mannlichkeil erstes Ranges, die bei

weizem die Mannlichkeit der Ge-

waltta'ter abertrifi't (Hervorhebung von

mir. 145).»
,

.

Erste Auseinandersetzungen mrt

Mannlichkeit folgten erst ab Ende dcr

60er Jahre als Folge der Frauen-

bewegung. Sic waren daher eher Re—

sullat eines auBeren Zwanges als innercr

Einsicht, spiegelten aber mit Sicherheit

auch die Wandlungen und Auf—

splitterungen der hegemonialen Mann-

lichkcit wieder (3.0.). Zumindcst Leil—

weise posiLiv wurde regislriert, daB die

Hippie-Bewegung daran ginge «ein

jahrhundertealtes, auf dem Baden des

calvinis—t‘ischen Kapitalismus ge—

wachsenes Ma'nnlichkeits—Idol zu

zerstc'iren». Doch etwas zu opumistisch

'war wohl die Einscharzung, daB «die

Hippies Lma' Gammler (v0r)leben, da/J'

ein Mann auch anders sein kann. Und

schon scheint die Gesellschafisora'nang

reinzuslfirzen.»‘Auch hier zeigt sich das

bis heute anzutreffcnde Muster: die doch

recht simple Abgrenzung vom Mann—

lich-keitsideal des Kriegers, vom Mann,

der «Kraft, Star/re, Durchsezzungs—

willen, Rauhbeinigkeit. Leistungs—

willen, Uberlegenheit, Harte, Kampf-

bereitschaft, ausstrahlen» muB, der

«ganz schb‘n was einsleeken und aus—

teilen ka'nnen» muB. Von diesem Bild

des Mannes konnte Mann sich leicht

ab-grenzcn und einem anderen Ideal

der Mannlichkeil huldigen.

Viel verbreilet war zeitweisc (und

ist?) im Antimilitarismus bzw. in der

Friedensbewegung allgemein eine Sicht

auf das sozialc Geschlecht,rdie von der

Tatsache,daB patriarchaleMilnnerherr-
schaft zu Krieg, Gewalt und Zersu‘jrung

der Umwell geffihrt hat, fur Frauen nun

die Aufgabeableitete, die Welt zu retren.

Darin liegt die Gefahr eines Bio—

logismus, der Frauen von Natur aus fur
friedfertiger und Manner fiir aggressw

und kriegerisch erklart. Zu Ende gedacht

ware dies eine Bankrouerklarung

antimilitarislischer Politik.

Aktuell problemalischer und

sehwieriger zu iiberwinden ist ein

alternativer Machismo der Aktions—

formen, der den Grad des Engagements

von Menschen an bestimmten Formcn

des Widerstandes oder der Anzahl und

Dauer von Knastaufenthalten bemiBt.

Konfrontative Aklionsformen, aber

auch heldenhafte individuelle Aktionen

wie 2.13. totale Kriegsdienstvcrwei-

gerung
— so sinnvoll sie auch sein mdgen

— bieten dutchaus Ankniipfungspunkte
fiir traditionelle Muster der Mannlieh—

keit und kennen diese innerhalb der

antimilitaristischcn Bewegung repro-

duziercn.
Aus fcministischer Perspektive viel

kritisicrt wurde ebenfalls die Betonung

vonLeidensbereitschafl im Rahmen der

gewaltfreien Aktion, die zWar {fir

Manner durchaus cinen Ausbruch aus

eherdominierenden Formen der Mann-
'

lichkcirbedeuten kann (Obwohl sie auch

als Mannlichkeit erstes Ranges um-

interpretiert werden kann, 3.0.), ijr

Frauen aber die tra’ditionelle Opferrolle

reproduziert und somit gerade kcinen

Akt der Befreiung oder des Unge-
horsams gegenfiber gescllschaftlichen

Rollenerwartungen darstellt.

Wahrend also von Frauen Kritik an

mc'z’nnlichen Widerstandsformen geiibt
wurde (und wird), gab es von Mannem

nur vereinzeltForderungcn, sich explizit
mit Mannlichkeit zu beschafligen. In

einem bezeichnenderweise aus dem

Englischen fibersetzlen Artikel zu

“Mannlichkeil und Gewalt” aus dem
'

Sommer 1977 heiBtes z.B.: «Wenn das

Leitbild der Mannlichkeit den Milita-

rismus unlersu'itzt. was kann dann den

Friea'en fa'rdern? Weiblichkeit? Nein,

denn auch dieses Leitbild wurde vom

Patriarchal geschaffen. (. ..) Wir sollien

unserer Kreativita't erlauben. Defini-
tionen hinter uns zu lassen, die das

Patriarchal uns gegeben hat.» Sie

stellen fest, daB «Mannlichkeit and

Gewalt s0 eng miteinander verbunden

(sina'), dafl ez'nes alleine nichl besiegt
werden karm.»

Auch 12 Jahre spaler stellte Uli

Wohland noch fest, daB durch das

Thema «Milz'tarismus andMa'nnlichkei t-

. vielleichr sogar der Kernbereich

500/
AUSVERKAUF!!!

GErmfimgung aul alle Aulkleher

(,,gegen den Siron1“von,,Anarchie“
bis,,Zukunft“). 115 verschied. Motive.

Prospekt bei P.R.0. PeterRose.
Herzogslrafie 73, 80796 Milnehen.
Wir drunken und enlwerlen auch
nach Euren Unrlagen undldeen.

Telefon 089/3 081235
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unseresMann-Seinsberiihrtwird»,und
somil «das iibliche Desinteresse der
Manner nur zu leichl in Verdrdngung
undTabuisierung» umschléigtErschloB
mit der Forderung, «eine Reihe von

Praktiken und Begriflen, wie sie in der

antimilitaristischen Bewegung, aber
auch in libertiiren Kreisen Bedéutung
be~sitzen. neu zu betrachten. Frieden,
Machz, Herrschaft, Gewalg’reiheit und

dieRichtung antimilitaristischerArbeit
iiberhaupt. Erste Aufgabe wa’re es

freilich, sich den sexistischen Strukturen

[44] SF 2/9 8

in der eigenen politischen Gruppe zu

stellen unddieMittt'z'terschaflauch anti-

militaristischer, anarchis’tischer Mfin-
ner an Patriarchat undMilitarismus zu

thematisieren.»

SchluB

Uli Wohlands Forderungen sind auch
weitere 10 Jahre spater noch unein-

gelfist. Wiihre‘nd naliirlich sexistische

Strukturen — moist auf Forderung von

Frauen—hemestarkenhemalisiertwer-
den als vielleicht vor 10 Oder 20 Jahren,
so begniigt sieh auch heule noch der

anti-militaristische Mann im wesent-

lichen mit einer Abgrenzung vom Bild

des Kriegers und ansonslen Nichtbc-

sch'aftigung mil dem Thoma Miinnlich-

keiL Dabei diirfte deullich sein, daB das

Bild des Marines einen wesenllicheri

Faktor bei der Aufrechterhaltung des

Militarismus darstelll, und Nichtbe—

schaftigung sich somiL rachL

Die' Zunahme der KDV-Zahlen seit

Iden 70er Jahren kann durchaus auch
mit einem Wandel der hegemonialcn
Mannlichkeit in Verbindung gebracht
werden, ohne dabei zu vergessen, daB
auch diese neuen Formen der Mannlich—
keit weiterhin patriarchal sind. Die

aktuelle Stagnation oder gar def

Rfickgang der Kriegsdienstverweige-
rung kfinme somit durchaus auch mit

einem Revival aggressivercr, aufDomi-
nanz beruhenderFormen dcr Mannlich—

keit zusammenhangen.
Auch wenn in abschbarer Zeit mil

einer Abschaffung der Wehrpfiichl zu

rechnen ist, so wird auch in Zukunft ge-
rade der Wunsch, zum wahren Mann zu

werden, eine Tricbkraft fiir Zeil- und

Berufssoldalen sein. Umgekehrl fiihrcn

aggressive Miinnlichkeilen auch all-

gemein—gesellschamich zu grdBercr
Akzeptanz militarischcr Konflikt—
lb'sungen und slehcn damit einergrund-
satzlichen Emmililarisierung im ch6-
Die Auflésung bestehender Vorslel-

lungen von Mannlichkeit (und Weib-

lichkeit), das Verstandnis des «Spiel:
der sozialen Kriifte, in dem sozialcs

Geschlecht eine wesentliche Rolle

spielt» (Connell), ist daher fiir den

Antimilitarismus unabdingbar.
Wenn Militarismus und Mannlichkcit

nur zwei Seller] dcr gleichen Medaillc

sind, wie in diesem BciLrag behauplcl
wird, so kann ein Antimililarismus, def
sich selbst emst nimmt, nur antipaLri-
archal sein, muB den radikalen Bruch
mi! Mdnnlichkeit zu einem Kembc-
standteil seiner lheorelischcn Analyse
und politischen Praxis machen.

Andreas Speck isl Redakleur dcr

GrasWurzelrevolulion.



"J‘s 1’ warzen Fadens

von Ber/rdDrficke

In seinem neuen Buch iiber die

Anarchistische Presse im Nachkriegs-
deutschland liefert Bernd Driicke auch

eineausgiebigeAuseinandersetzung mil

unserer Zéitschrift von ihren Anfangs-
jahren bis ins Jahr 1996. Wir drucken

seine Sicht der Dinge hier ab, weil es

ihm gelungen ist, unsere Arbeit und

unsere Herangehensweise durchsichtig
zu machen, soda/3 auch neuere Leser-

Innen ein wenigEinblickin unserlnnen-

leben erhalten. Wir haben den Buchab-

schnitt an vielen Stellen gekL'irzt, speziell
auch die Namen weggelassen, diese

mag jedeR Interessierte im Buck selbst

nachlesen.

“Schwarzer Faden, die Vierteljah—
rcsschrift fiir Lust und Freiheit hat die

Zeichen dcheit verstanden: “Und Ber—

lin? Berlin? Das dort, wo ”wir" neuer-

dingsSilvesterfeiem. Also: Berlin wird

kein soziales Netz notig haben. Berlin

wird Hauptstadt; Kreuzberg wird Re—

gierungsvicrte]! Salt Kiezmiliz - BGS-

Panzer und Bannmcile; stat: 1. Mai-

Randalc - 9. November—Jubelparade
durchs Brandenburger Tor.”

die tageszeitung, 4.5.1990

”Wie ein roter Faden zieht Ch

grfindliche Skepsis durch die Be" age.

die sich im Schwarzen Faden n it dem

Thema “multlkulturelle Ge llschaft”

befassen(...).” .

Neue Zilricher Zeitun 20-11-1991

“Wer nicht an den chlafder Gerech-

‘0“ glaubt und nic a an die Langewei 1e

lradilioneller Po llikansiitze, sollte den

SCHWARZE ‘ FADEN abonnibe’rn
”

Selbstanzrlge in Schwarzer Faden

4/95 . 55)

Zn e' em Zeitpunkt, als bundesweite

’

an. chistische Pefio' a, wie z.B. der
'

gelLuzifer undDer Schwarze Geck—

er, der im Dunk '

ln kra'ht nur unregel-

mfiBig‘ heraus,ebracht wurden und es

. dem-Verlag‘h .ausgegeene c warze

‘Faden rage m'aBig fiber libertine Ten—

neben Gruppenorganen, wie der von

der Foderation Gewaltfreier Aktions—

gruppen (FoGA) verantworteten ge-

waltfrei-anarchistischen Graswurzel—

revolution und der anarchosyndika-

listischen direkten aktion kaum noch

fiberregionale und vom Anspruch her

fibergreifende, anarchistische Zeit—

schriften gab, diskutierten Anarchist—

Innen auf der Frankfurter Gegenbuch—

messe 1979 die Grtjndung einer neuen

bundesweiten Zeitschrift.

Als Anschubfinanzierungvffir das

Projekt diente eine Einlage von jeweils

einigen hundert Mark, die von sieben,

aus unterschiedlichen Teilen der Bun-

desrepublik kommenden Grundungs—

mitgliedem in die gemeinsame Kasse

eingezahlt worden waren. Im Mai 1980

brachte‘das fiberwiegend aus Mitar-

beiterlnnen deranarchistischen Verlag
-

“Bt‘ichse der Pandora" und “Trotzde .1
’

bestehende Grfindungskollekti .
in

Reutlingen rund 500 Exempl. e der

Nullnummer des Schwarzen widens.
heraus.

.

“Der Faden sollte sich l gsam spin-

nen und den Beteiligten are Chance las-

sen, sich mitzuentwic min and die Zeit—

schrift nach 11nd n‘ch zu verbeSser _

Dennoch waren v’l‘l‘ fibervorsichti , so

daB unsereNul ummer nach vier W0-

chen ausver uft war; erfolgr ch war

sie ebenf . s, denn sie fiih Le yvegen

eines Ar i- bis milRAF- und Staatskrifik

zu be It Briefen seitels gefangener

RAF Mitgliederundzul’n 'erufsverbot

fti zwei Redakteurlnnen; Wir waren

" so auf dem richtigen Weg!”

Seitdem informiert der vom Trotz—

denzen Weltweit und stellt radikale

' Denk;« I d Aktionsansfitze fur eine

polili che und kulturelle Gegenbe—

We ung zur Diskussion. Enthalten sollte

'd bei moglichstjede Nummer“ca. 1/3

aktuelle Themen und Diskussion, ca 1/

3 Theorie oder Hintergrundinformatio-
nen und ca 1/3 Kultur und/oder Ge-

schichteund/oder“Unterhaltsames”,so
ein Anspruch der Redaktion. Anders

als der ebenfalls 1980 gegrfindete und

bundesweit verbreitete Galgenvogel,

der ausschlieBlich fibersetzte Artikel,

u.a. aus US-amerikanischen, britjsehen,
italienischen, spanischen und franzo-

sischen anarchistischen Zeitschriften

veroffentlichte, erschien der noch auf

Umweltschutzpa‘pier gedruckte SF an-

fangs ohne gesetztes Schriftbild und

mitniedriger Auflage. ,
,

Um nicht als Konkurrenzblatt ‘.
m

‘

Galgenvogel zu erscheinen, publ’r icr‘te; ',

die Redaktion zunéichst nur
'

enige
.

Ubersetzungen. ..

‘ “
1

I. -,
.

“Doch der Galgenvoge ciste nur .

zwei Nummem, dann selzteferzzaus”

okonomischen Grfind ‘zum‘Sturzflug
an”. Seitdem w’urdv .im Schwarz’cn
Faden héiufig auc fibersetzteArti e1

aus der internatia alert anarchisti chcn

Presse abgedrvckt. V
.

‘

Durch d‘ Ansehaffung u.a. 'von

Compute , Fax und La erdruckern

verbes rten sich die technischen

Mog chkeiten. Im L.ufe der Jahre

1e u en die Redaktcurlnnen setzen, das

V' n Anfangan lMPichtliche, mitvielen

qualitativ hoch xertigen und schonen

Fotos angerei erte Layout wurde zu-

nehmend p ofessioneller, dje 'Druck-

.qualitéit V‘ rbessert und die Seitenzahl

von 198d bis 1994 peu é peu von 40 auf

76 erhoht.

D'e Resonanz war groB und so su'eg
d'e verkaufte Auflage schrittweise von

900 fiber 1.200 auf 1.500 undlseit Mine

der achtziger Jahre schwankt sie zwi-

schen 2.000 und 3.300.

Im AnschluB an eine Organisations-
diskussion grfindete die Redaktionl 983

das FLI (FOrum ffir libertére Informa—

tionen). Das FLI sollte die Lehre aus.

diversen anarchistischen Organisa-
tionsversuchen ziehen, welche “alle-

samt mit viel gutem Willen und Wenig
erarbcitcten Inhaltenbegannen und nach
kurzer Zeit wieder zusammenbrachen.‘ ‘

BevorsieimSchwarzenFadenpublik ‘

w

gemac twtiren,o ten ‘osmonen mn

’

dem Forum ftir libertfire Informauonen-

diskutiert werden. Dort sollte eine theo-

retische Basis erarbeitet und die Inhalte

verst'arkt in die Diskussion getragen
werden. Das FLI sollte sich zu einem

Zusammenhang entwickeln, der sich

gesamtgesellschaftlich einmischt.

Neben dem internen FLI—Rundbrief
entstanden einige zum Teil langlebige
Arbeitsgruppen zu Themen, wie

Anarchafeminismus/Patriarchatskritik,

Antipédagogik, Arbeit/Zerfall der
'

Arbeit, Sowjetunion, Neoliberalismus,

Sozialtechnologie u.a. (...).
'Im LaufderJahrewurde das Kollektiv

recht héiufig in Konflikte verwickelt,
“sei es aus eigener “Schuld” durch die

Publikation eines Artikels, sei es aus

der Weigerung einen Artikel abzu-
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'drucken, oder auch nur, weil wir an
V

unsere u-rsonliehenGrenzen stoBenvon

V

. vielenSe 'ten angesprochen werden und
'

langst nicht mehr alles - auch nicht

unsere‘cigc'nen Ansprfiche - einlosen

onnen”. 1‘
:13 Z11 der'1m Juni 1985 herausge-

bra len“Kult11m mmer"(Nr. 18 2/

85) W dederUntertit -l”Anarchistische

Viertel hressehrii‘t” b. ibehalten.

Nachd- im Sommer 1985 eine

NOSEalgiemmmer mit aut gewahlten
Beitragen a den ersten dreizehn,

vergriffenen A gabcn herausg ebracht

, worden war, ersc ‘en 1111 September die
‘

Nr. 19 - 3/85 mit da Unterlilel ‘f ie-

rteljahresschrift f11r .

11131111111111“an
tarische Opposition” u 1111 Dazember
1985 die mit “fachzeitsc iftgjfiir anar-

V

Chie und luxus” untertite 680111101-
nummer ”Ve1fall und Auflo 11ng def
Arbeit"

SchlieBlich entschlossen sic die
MaeherInnen zUrWiederbelebunge 1 er

Transparentparole, mit der sic in den

V

7061‘ Jahren gegen NPD-Parteitage
'

losgezogen waren: “Lust 11nd Freiheit

wollen wir, doc/1 nicht dieseNazis hier!
"

Bis auf wenige Ausnahmen wurde

der Untertiel “Vierteljaresschrift fiir

Lust und Freiheit” von Januar 1986
(Nr. 20 — 1/86) bis heute beibehalten. So

'

3 1.1.9 :11 10111111

mm, (1218 anarchistische Polilik SpaB
. machen kann und soll.‘

Die Redaktion verstand die “Lust”
".1 liq-'3 “_ er” .‘1‘ r "r 1

Text, sondem bezog Grafiken, Photos

und das Layout mit ein. Was den Text

beLreffe, so wijnsche sich das Kollektiv

durchaus mehr SpaBguerilla und lehne

satirische Beitréigeauchnichtgrundweg
ab.

“Leider ist aber kein Redaktionsmit-

glied mit satirischem Talent gesegnet.”
0ft kritisierten Leserlnnen, daB die

“Vierteljahresschrift fiir Lust und Frei—
heit” selten lustvollsei,daf111 manchmal

‘1'1bermaBig aufgeschwemmte Diskus—
sionen iiber inneranarchistische Frak-

. tionsquerelen” enthalte und die inhalt-
'

liche Gewichtung und intellektuelle
Sprache die Publikation “zum Kummer

einiger als eine Art Anarcha/o-”Intelli-
genzblatt” erscheinen” lasse.

Im Mai 1988. erschien eine vom

Trotzdem-Verlag, dem FLI und einer

erweitenen Redaktion herausgegebene
“Sondemummer Feminismus-Anar-
chismus.”

'

5“-
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Wie die Geschichte des Anarchismus

sei erst recht die der anarchistischen

Frauen eine “untergegangene” Ge-

schichte, so die MacherInnen.

Der Anarchafeminismus aber sei in

aller Munde und stoBe auf groBes
Interesse. Zum Teil artikuliere sich hier

das “Bediirfnis von Frauen aus anar-

chistisch/autonomen Kreisen, 1hr

Unbehagen in die Bewegung, ihre

Beziehungen zu den Mannem in der

Bewegung zu reflektieren.”
Ein breites Spektrum von Frauen und

Mannem diskutiere unter dem neuen

Schlagwort “Palriarchatskritik”, wobei
die unterschiedlichsten Begriffe ver-

wandt wiirden. -

“Alle meinen sich'zu verstehn- doch

bei genauerem Hinhoren meint jede/r
“was anderes.”

Der Anarchafeminismus lege Wert

darau , den Begriff vom “Patriarchat”
‘weiter 7u fassen als es das Schlagwort
von der “Herrschaft der Manner 1‘1ber

die Frauen” beinhalte. Manner seien

von patriarchalxscmem Denken und
- erhaltengepra t, das subjektiv nicht
u ‘edingl als “U1Lerdr1‘10kung” erlebt

weree 11nd vdennoc aktiv bekampft
wede musse.

Anar aieminismus V
egreife Herr—

schaft- in 'eder Hinsicht— a sdas Prob-

11”
, 1 1 alleinMatmrchalischen

Manifestationen.
.

Denn von diesen seien Franc alle

auf verschi‘edene Weise betroffen. Die
"I

1 u.‘ r .1,‘ ‘hen‘fWIR”a r

Frauen auBere sich be' Feminislinne
u.a. 1m Fehlen einer semeinsamen"
Utopie, einer gemeinsame Vision.

‘

Zwar wiirden vom Feminim 113 viele

patriarchalische Haltungen um Insti- ,

tutionen als Problem erkannt. De
_

och

existiere bislang keine gemeins ne

Definition davon, was das “Patriarcha 1”

sei und wie es bekampft werden konne.

In der Sondemummer konzentrierten

sich die Beteiligten auf den thema-
tischen Schweipunkt inhaltlicher Kritik
an feministischen Positionen.

So sollte zu e1nerRad1ka1151erung (1131'

feministischen Gesellschaftskritik bei-

getagen werden- die bei vielen femi-
nistischen Sm’imungen lediglich in einer

“positiven Diskriminierung” bestehe.
In dieser Ausgabe sollte versucht

werden zu zeigen, wiesich Anarchismus
und Feminismus komplementieren
konnten Obwohl sich nur wenige
Frauen ausdriicklich als Anarchafemi-

nistinnen begreifen wiirden, sei der

anarchafeministische Impuls in vielen

Diskussionen unterschwellig vorhan—

den. Er trete fiberall in Erscheinung, wo

Feministinnen/Anarchistinnen gegen
staatliche Macht - oder patriarchale

'

Unterdrfiekungsslrukturen rebellieren.
Die erste Auflage von 3.000 dieser

herausragenden, 683eitigen Sonder-

nummer,warebensoschnellvergriffen,
wie die im Sommer 1989 gedruckte
zweite, iiberarbeitete 11nd um einen

Artilkel von Rosella Di Leo erweiterte

Neuauflage von 1.400. Seit Mitte der

achtziger Jahre‘offnete sich die Re-

daktion zunehmend auch anderen

linksradikalen Stromungen. Dies gefiel
nicht ailen Libertaren und f11hrte nicht

selten zu konlroversen Diskussionen

auBer- und innerhalb des SF.

Sokn'tisierte 1m Friihjahr 1990Eduard

Kaesling in einem Leserbrief die Off—

nung und die Arbeit der Redaktion.

Uber wiederholte oberlehrerhafte

Hinweise, wie der jeweilige nachste-

hende Text zu lesen” sei fiber das “hau-

fige Weglassen von ganzen Text-

passagen” oder die “inhaltsleere und

unsolidarische Anmache andercr li-

bertfirer Richtungen (z.B. die Li—

bertarians) oder Zeitungen (z.B. die

Friihstfickstischpolemik gegeniiber der

Graswurzelrevolution in SF 32)” konne

nicht immer “ohne Magenschmerzen”
hinweggesehen werden. Da sich die

SF-Redaktion in der Auswahl ihrer

Artikel “anscheine‘nd dem autonomen,

nicht-anarchistischen Spektrum” offne,
sei vor einer weiteren Entwicklung in

'ese Richtung zu wamen, so Kaesling.
' ‘

agsichaucheineautonomgel‘arbte
libe 1 e Zeitschrift bcsser verkaufen”,
so 11111. e doch “dieser Mentalitat nur

widersprcchen werden.”

Es diirfe nicht angehen, “daB in den

1012111311 Nun em Inhalte angeboten
werden, die x einem nicht unerheb—

lichen Teil entw-der autonom-marxi-
stisehen Inhalts d/oder von auto-

nome AutorInnen men (...) bzw.

fiberha 1131 Reine 111101 e Ausrichtung
einnehm-11.”

In der gieChen Ausgabe es Schwar-

zen Fadens 1- antwortete die‘r cdaktion

Kaeslings Kri' ‘<
‘

‘

Redaktionelle Vorbemerk gen
werdlees auch 1nZu \unftgeben u1 da-

mit Beziige zu schaf n,eigene(eve1 —

tuell abweichende) ‘ositionen 2
V

verdeutlichen oder Zusaszrnformalio-
‘



nen zu geben.
Damit sei aber keine Bev‘ormundung

der VerfasserInnen oder LeserInnen

beabsichtigt. Auslassungen seien nach

Ansicht der Redakteurlnnen hfiufig
notwendig, weil die Artikel sich ent-

weder selbst wiederholen oder zu lang
seren.

Der SF verstehe sich seit seiner

Grfindung “im Gegensatz z.B. zur

Interim” als eine Zeitschrift, die nicht

grundséitzlich alles abdrucke, was ihr

anngoten werde.

”Wiirden wir es machen, ware der SF

unserer Meinung nach wirklich nicht

Wiederzuerkennen und voll mit ”mar-

XISLischen, grfinen usw. Inhalten, da

diese Menschen nach wie vor héiufig
Intensiverarbeitcn als AnarchistInnen.”

Auf Kaeslings Krilik am Umgang
mit andcren liberréren'Richtungen,
riiumle die Redaktion ein, daB ihr

bisweilen “die Pferde durchgehen”,
andererseits fehle ihr das Verst'andnis

. dafijr,dal3 eine Kritik meist schlimmer

g€funden werde als das, was die Re-

daktion kritisiere.

“GibL’s nichts zu kritisieren an der

Libertarian. Parry, am (neuerlichen)
SIlvio Gesell-Boom? Sind solche Stro—

{Hunger}
- um 01 ins Feuer zu gieBen -

liberhauptanarchistisch”?Weshalbwar
ynsere Kritikpolitisch inhaltsleer? Oder

18.163 nicht vielmehr so, daB wir gerade
einen poliLischen Standpunkt vertreten,

der von manchen AnarchistInnen nicht

geteilt wird, aber dennoch ebenfalls

anarchistisch” ist?”

_”Zun2ichst halten wir die Autonomen

mChl ausschlieBlich ffir Marxisten,

Sfmdem gehen davon aus, daB sich sehr

Vlcle anarchistischgesinnte Menschen
umer ihnen befinden. Anders ausge-

‘dffiokt: die Autonomen sind unserer

Memung nach fiir verschiedene Theo-

rlc211183ch offen, darunter auch fiir den

anarchisLischen. Als Anarchisten haben

“fir deshalb ein natiirliches Interesse in

$116 Diskussion miLAutonomen und fiber
lhre Inhalte zu kommen.”

ES gehe der Redaktion darum.

aullhcmisch zu berichten und deshalb

fiel es ihr Iieber, wenn Autonome im SF
uber ein AutonomesZentrum schreiben,
rals W€nn dies AuBenstehende tun.

P0P SchwarzeFaden wolle seitseiner

anndung ein Diskussionsforum aller

amlautoriléren Stromungen sein und

§VOFZUgt die zu Wort kommen lassen,
‘6 SiCh stial, kfinstlerisch und

gesellschaftspolitisch engagieren.
Die aus aktiven, politischen Zusam~

menhfingen kommende Redaktion

wolle den Bezug zu einer aktiven,

“lebendigen” Basis nicht zugunsten

“reiner” Theorie verlieren.

“Was wiederum nicht heiBt, daB wir

uns nicht weiterhin um die Aktuali-

sierung anarchistischer Theorie kiim-

mem bzw. anarchistische Klassiker (im

Trotzdem Verlag) neu anflegen VieI-

leicht sollten vorschnelle KritikerInnen

auch mal Verlagsproduktion und SF

zuSammen beIIachten, denn beides wird

von denselben Lenten gemacht!”
Ffinfzehn Jahre nach Erscheinen der

ersten Ausgabe fiuBerte sich die Redak-

{ion erfreut fiber das kontinuierlich ge—

steigerte Interesse der Leserlnnen, der

Abonnentlnnen und Autorlnnen, die ihr

vermehrt und aus eigenem EntschlluB

ihr Artikel zum Abdruck zusenden.(...)

Die im SF veroffenlichten Beitréige

wurden von der Redaktionbisher immer

u.a. nach inhaltlichen und qualitativen

kriterien ausgewfihlt. Hiiufig wurden

'

aus zugeschickten Flugblfittem Kurz-

meldungen fabriziert und versucht, ge-

gen die “eigenen Szene-Mythen” anzu-

schreiben. .

/

Grunds'aLzlich gelte, “daB wir keine

Texte veroffentlichen, die vorher wo-

anders abgedruckt wurden... Woanders
bezieht sich dabei auf die A-Scene und

Autonome sowie Uberregionales wie

taz und Konkret. Weniger auf Zeit-

schriften, die nur ein eingeschriinkter
Kreis interessiert und wo wenige Uber-

schneidungen zu befiirchten sind.”

Nichts sei so schnell “iiberfliissig”

wie eine Nummer, die einige Beiufige

enthalte, “die schon da waren.”

Problematisch sei, daB dieRedaktion

sehr vieie fiberlange Artikel erreichen,

wéirend das Gros der LeserInnen lieber

kfirzere lese. Es sei schon passiert, daB

sie aufgrund der Hinge einen Beitrag
’

verschieben muBten, derdann woanders

erschienen ist. Den Leserlnn’en wolle

die Redaktion jedoch maximal zwei

fiberlange Artikel pro Ausgabe zumu—

ten. .

Ihrem Anspruch eineZéitschrift“gut”
machen zu wollen, konnte dieRedaktion

des Schwarzen Fadens meist gerecht
werden.

Und so hat das seit 1985 in Grafenau

herausgegebene Magazin nicht nur in

der libertéiren Szene derBundesrepublik
den Ruf, “Pflichtlektfire”, .ein “anar-

chistisch-intellektuelles Exklusivblau”
und eines der wenigen ‘Theofiemaga-
zine mit umfangreichem Kulturteil aus

den sozialen Bewegungen”, mit “gut
layouteten SeiLen voller Grafiken und

I

Fotos” sowie mitz.T. interessanten und

kompetenten Artikeln zu sein.

Der Verfassungsschutz bescheinigte
ihm “iiberregionale Bedeutung als Dis-

W

kussions-und Informationsforum liber-

téirer und autonomeGruppen,” und Her-

mann Kurzke rief sogar in der nichl

gerade als staatsfeindlich geltenden
Frankfurter Aligemeinen Zeitung auf:

“Lieber gleich den Schwarzen Faden

'abonnieren, den Knast emtabuisieren,
die Volkszéihlung boykottieren, den

Terror kritisieren (...)”
Bisher brachte der Schwarze Faden

Beitréige von mehr als 500 verschiede-

nen Menschen und Gruppen aus der

libertfiren, undogmatisch linksradikalen

und autonomen Szene.

Zusammenfassend 1:18: sich feststel-

len, daB die “wichtigste anarchistische

Zeitschrift der achtziger Jahre” ihre

herausragende Position auch in den

neunzigerJahren behauptenkonmeund
der Schwarze Faden bis heute - trotz

eines Verkaufspreises von mittlerweile

8.- DM - die angesehenste anarchi-

stischeZeitschriftinderBundesrepublik

geblieben ist.

Bemd Drficke: Zwiscilen Schreiblisch und

StraBenschlacht?
.

Anarchismus und libertéire Presse m

Ost und Westdeutschland 1985—1996,

ca.7OOS., DM 49,90, Veriag Klernm &

Oelschliiger. Ulm

S_F 2/93 [47]



e—-——~_
‘-

—-

‘_‘\_
'r.‘

L.:\.
--

2

,

Ferdinand Gr’oB *
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(Wieni'1908: Gm: 199a)
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*

:
_ Ausdém‘ Lébén' e'i‘nes ester‘reich'is'chen Anarchisten and Ant; .

Am 12. Janner 1998 verstarb in Graz
einen Monat vor seinem 90. Geburtstag
einer der letzten aus der ,alten Garde‘

- der anarchistischen Bewegung in

Osterreich. Manchem wird er durch

seine zweiundzwanzig Jahre‘ hindurch

erschienene Zeitschrift ,,Befreiung“
bekannt sein, manchem auch durch

Begegnungen im privaten Rahmen oder

bei Anarchislentreffen. Und wohl

keiner, der ihn persdnlich kannte, wird

seine auBergewdhnliche Energie und

seine standige Bereitschaft zur Uber-

zeugungsarbeitvergessen.Wieunwich—
Lig ihm dabei die Geschichte seines

eigenen Lebens war, fiel mir erst auf,
Vals ich diesen Nachrufschreiben wollte.
Ich konnle mich wohl stundenlanger
Gespr‘ache z_u aktuellen Problemen oder

zum Anarchismus im allgemeinen
entsinnen, aber Naheres iiber sein

Leben, an dessen beispiel— und vorbild-
hafter Fiihrung ihm so‘ sehr gelegen
war, m'uBte ich erst anhand zahlreicher

Notizen, die ich mir w'ahrend unzahliger
Gesprfiche machte, sowie aus alten

Tonbandabschriften aus den Jahren
1986 und 1989 wiederzusammenbauen.

Ferdinand Karl Gross so die amtliche
Schreibung seines Namens wurde am

11. Februar 1908 als Kind des Hutma-
chers Wenzel Gross und der Hausfrau
Maria Gross, geboreneKreusel, in Wien

geboren. Er War noch keine elf Jahre
alt, als der Erste Weltkrieg endete, in

dessen Folge eine verheerende Hun-

gersnot fiber Wien hereinbrach. Der

Lranenreiche Abschied vom Vater, als
,
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Von PeihhardMt‘i/ler

er zum Kriegsdienst einriicken rnuBte,
gehdrie zu seinen friihesten Erinnerun—

gen. Auch der Zusammenbruch der

‘

k.u.k. Monarchie Osterreich-Ungarn
und die Errichiung der Republik Oster-

,reich blieben in seinem Gedachtnis.
'

Doch der Hunger, erzahlte er mir1986,
ist das, an was ich mich wirklich
erinnere. Das andere, der politische
Systemwechsel , war nur dumpfes Hin-

tergrundgrollen. Aber dafl.der Krieg
an derganzen Misere Schuldwarwuflze
ich schon damals. Bedriickend wirkte
auch der friihe Tod seiner Mutter. Nach
dem AbschluB derGrundschule in Wien

zog Ferdinand Gross mit seinem Vater
und den Geschwistem zur,Stiefmutter
nach Graz, wo er 1922 his 1925 eine

Schlosser- und Dreherlehre bei den

Puch-Werken absolvierte.

1925/26 nahm Ferdinand Gross erste

Kontakte zu sozialdemokratischen und

kommunistischen Kreisen auf, besuchte
dere‘n Veranstallungen und machte sich
ein wenig mit der'einschlagigen Litera—
tur vertraut. Wenn wir ihm glauben
diirfen, konnte er schon ,damals seinen
Mund nicht halten. Jedenfalls endete
sein immer stfirker nach auBen getra-
genes politisches Engagement fiir die
,linke‘ Arbeiterbewegung mit dem Ver-
lust seines Arbeirsplatzes. Als offizieller
Grund muBte ein Krankenstand her-

halten; er hatte eine Blutvergiftung und
muBte operiert werden. Schon langer
hegte erden Plan,gemeinsam miteinem
Freund nach Brasilien auszuwandem.
Die beiden Freunde begaben sich 1926

auf die Walz und marschierten biS

Hamburg, von wo aus sie sich nach

Ubersee einschiffen wollten. Als die

Firma, welche die geplame Auswan-

derung organisieren sollte, pleite mach—

te, standen die beiden mittellos und

ohne Arbeit da. Also marschierten sie

weiter nach Luxemburg, wo sie sich in

der Hauptstadt niederlassen wollten.

Das Arbeitsamt verwies siejedoch aufs

Land, wo sie als Hilfsarbeiter beim

Gleisbau Arbeit fanden. Dadurch er-

hielten sie auch eine Aufcmhaltsge—

nehmigung, und so konntcn sie nun

eineberufliche Verbesserung anstreben:

Sie wurden Hilfsarbeiter in einem Hin—

tenwerk. Bald danach Irenmen sich die

Wege der Freunde: Der eine 7.0g weiler

nach Frankreich, Ferdinand Gross blicb

inLuxemburg,woerineinchchlacken—
mfihle zur Kunstdfingerproduktion,
spater in einem Walzwerk als Walzer,

zuletzt zwei Jahre im Erzabbau unter

Tag arbeitete. chen seines schroffen

Verhaltens gegeniiber dem Direktor

anlfiBlich einer ungerechten Beschul—

digung entlassen, konnte er in Luxem-

burg keine Arbeit mehr finden und

kehrte nach ffinfeinhalb Jahren im

Ausland Anfang l932nach Graz zuriick.
Diese Luxemburger Jahre auBerster

materieller Not und existentieller Un-

sicherheit, so betonte Ferdinand GroSS

spater fifters, waren ihm eine soziale
Schule. Eine Schule, die ihm die Angst
vor dem Leben nahm und die ihm die

GewiBheit gab, in jeder Lage den auf‘
rechten Gang gehen zu kdnnen. D85



War eine wichtige Erkennmis: Die Not

kann gar nicht so groB sein, daB man

nicht trolzdem zu seiner Gesinnung
offen und freien Herzens stehen kann.

Irgendwie fand ich immer mein Brot,

auch wenn ich den Ausbeutern und

Unlerdrfickem nicht nach dem Maul

Tedete. Ich weiB eigentlich nicht mehr,

Was ieh damals wirklich war: Sozialist?

Kommunist? Ich glaube, innerlich war

10h damals schon Anarchist, aber halt

, noch mehr ein Anarchist des Herzens.

Es War jedenfalls damals, daB ich von

den marxisLischen Parolen genug hatte

und erslmals anarchistische Ideen ken—

nenlemte.
'

Doch auch in Graz erwartete ihn das

SchicksalderArbeitslosigkeitZunachst
lebte er von der Arbeitslosenunter~

Stiitzung. In diesen Jahren engagierte er

SlCh in der sogenannten ,,Friedland~

sredlung“ in Unterwald bei TregiSI,
einem On in dem nahe Graz gelegenen
Kohlenrevier. Ein Tiroler plante hier

die Errichtung einer Arbeitslosen-Sied-

lung und haue dafiir ein etwa 40 ha

grOBéS Grundstiick gekauft. Als das

Projekt scheiterte, kehrte er nach Graz

Zun’ick, wo er allerdings erst nach

beinahe sechs Jahren Arbeitslosigkeit
1937 als Dreher wieder in den Puch- -

WeIken Arbeit fand.

.Doch wichtiger war ihm wohl, was er

her in Graz erlebte. Bald nach seiner

RuCkkehrausLuxemburg versuchte der

beECisterte Sanger, der bis wenige
Ochen vor seinem Tod jeden Tag mil:

GeSEmgsiibungen begann, einem

F010: NachlaB Ferdinand Gross

Arbeiterchor beizutreten, und stieB auf

die ,,Séingerrunde',Freiheil‘“.Deerarnte‘
sagte mir zwar nichts. aber ,, Frezhezt.
klang schon einmal gut, erzahlte er nut
ironischem Léicheln. Er lieB nun seine

Stimme schulen’(Tenor, doch die Fal-

sett—Technik ermdglichte es ihm, auch

Sopran zu singen), teils in einer Grazer

privaten Gesangsschule, tells am Kon-

servatorium der Stadt Graz. Bald er-

reichte er jenes professionelle Niveau,

daB es ihm noch in den 1960er Jahren

ennoglichte, im Gemischten Chor des

Grazer Opemhauses mitzusingen. Je-

denfalls wurde Ferdinand Gross in der

,,Sangerrunde ,Freiheit‘“ willkommen

geheiBen. 1933 (rat dieser Chor anlfiB»

lich einer Rede des osterreichischen

Anarchisten Pierre Ramus (d.i. Rudolf

GroBmann) in Graz auf, und Ferdinand

Gross traf zum erstenmal sein groBes

Vorbild personlich bis 1934 sollte es

noch zu mehreren solchen Begegnungen

kommen. Ferdinand Gross, der den

Namen ,Ramus‘ zuvor nur gehdrt hatte,

war nun vom Menschen Ramus be-

geistert und verschaffte sich alle nur

erreichbaren Schriften dieses zwischen

syndikalistischem und kommunisti-

schem Anarchismus angesiedelten

Denkers, der Antimilitarismus und Pa-

zifismus ins Zentrum seiner Wellan-

schauung riickte. Die Biicher und Bro-

schfiren wurden dann in mfihevoller

Kleinarbeitstudiert, dem dasLesen ging

damals noch nicht so gut. Die Person

Pierre Ramus‘ unddie weltanschauliche

Ausrichtung seiner Schriften, unzer

denen mir ,,Das anarchistische Ma-

nifest“, ,,Die Neuschd’pfung der Ge-

sellschaft durch den kommunistischen

Anarchismus“ and ,,Die Irrlehre und

Wissenschaflslosigkeit des Marxismus

im Bgreich des Sozialismus" als die

wichtigsten erscheinen. sind so etwas

wie eine Mejflatte, mit der man seinen

eigenenStandortbestimmenkangoch
'die eigenzliche Herausforderung.war
mm, die Uberzeugungen, zu denen mich

Ramus, aber auch Kropotkin. gebracht
hatten, auf meinen eigenen Alltag an—

zuwenden, aufmein ganz perso‘nliches
Leben wie azg‘ mein Leben innerhalb

derBewegung. derenRichtung ich zwar

durch Ramus vorgezeichnetfand, aber

deren konkrete‘ Gestaltung erst im

Kampf mit den jeweiligen Problemen

erfolgte. Ferdinand Gross wurde nun

zum Genossen Ferdinandgvon vielen

liebevoll ,Ferdl‘ genannt.

Ferdinand schloB sich dem ,,Bund

herrschaftsloser Sozialisten“ (B.h.S.)
an, eine von Pierre Ramus nach dem

Ersten Weltkrieg gegrfindete ,,f6dera-

tive Vereinigung drdicher Gruppierun-

gen, die in freierAutonomicmiteinander

verbiindet sind,“ wie es in den 1922

beschlossenen Leitséitzen und Richt-

linien hieB. Die Grazer Gruppe des nie

als Verein begriindeten ,,Bundes herr-

schaftsloser Sozialisten“ organisierte
sich in dem 1893 von Anarchisten

gegriindeten ,,Arbeiter-Bildungs- und

Unterstiitzungs—Verein“, der durch die

Anhanger Pierre Ramus‘ nach dem

Ersten Weltkrieg wiederbelebt wurde
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und im Verhaltnis zur Einwohnerzahl

die grfiBte Ortsgruppe des ,,Bundes
herrschaftsloser Sozialisten“ bildete.

Nach dem ,Anschlufi‘ Osterreichs ans

Deutsche Reich im Marz 1938 spitzte
sich die Lage der Anarchistinnen 11nd

Anarchisten in Graz zu. Fast alle fiber-

1ebten den Nationalsozialismus durch

Still- und Ruhighalten. Nur Ferdinand

setzte seine Agitation zun'achst durch

Verteilen alter ,Nummem von Pierre

Ramus‘ Zeitschrift ,,Erkenntnis und

Befreiung“ in den Puch-Werken fort; er

hinterlegte die Zeitschriften einfach in
'

den Gcmeinschafts~ und Umkleiderau—

men. Noch ehe man ihn als Urheber

dieser Aktion ausforschen konnte,

_

wurdeer aus anderen Griinden verfolgt.
Am 1. Marz 1939 wurde er von der

GeStaPo festgenOmmen und’verhdrt.

Dabei bekannte er sich und wer

Ferdinand kannte, weiB, mit welcher

Inbrunst erdies vorgebracht haben wird

offen als herrschaftsloser Sozialist,
Anarchist und bezeichnete sich als

Kriegsgegner. Mit der Drohung, daB er

bei der kleinsten' Aufféilligkeit ,nach
Dachau‘ kommen werde, wurde er

cntlassen. Doch er sollte sich seiner

Freiheit nurkurz freuen. Beim AbschluB
einer von Nationalsozialisten in den

Puch-Werken veranstalteten Feier an-

laBlich der Okkupation dcr Tschecho-

slewakei im Marz 1939 vcrweigerte er

den ,obligaten‘ Deutschen GruB. Des—

wegen .denunziert, wurde er ,,wegcn

politischer Unzuverlassigkeit“ entlas-

sen. Kurz danach erhielt er eine Vor-
ladung der GeStaPo. Nichtsahnend und

offensichtlich voller Zuversicht fuhr er

mit dem Fahrrad zur Grazer Polizei-

direktion, wo er sofort inhaftiert wurde.

Nach drei Monaten Untersuchungshaft
wurde er. als ,Schutzhaftling‘ ,,auf
unbestimmte Zeit“ nach Dachau tran—

sportiertz'Zunachst kam er in die soge-
nannte ,Liesl‘, ein Sammelgefangnis in

Wien, dann in einem. der beriichtigten
Bahnuansporte nach Dachau. Kahlge-
schoren, im ,Zebra‘, der bekannten

.Haftlingskleidung, und mit aufgenah—
tem rotenWinkel,derihna1spolitischen
Haftling auswies, bezog er im Konzen—

trationslager Dachau den Block 1. Aber
'

schon Anfang Herbst 1939 wurde er ins

KonzentrationslagerFlossenbtirg (Bay-
em) verlegt, wo er im berijchtigten
Steinbruch geschunden wurde. Im Fn'jh-

jahr 1940 wurde~ er wieder ins Kon-

zentrationslager Dachau riickverlegt,
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wo er Stubenaltester bei inhaftierten

polnischen Geistlichen wurde, spater
bei russischen Kriegsgefangenen tatig .

war. 1m Sommer 1944 wurde er zum

StraftranSport abkommandiert, was

einem Todesurteil gleichkam.1m Vieh~

waggon wurde er ins ,Arbeitslager‘
Neckarelz bei Mosbach (Badethirt—

temberg) gebracht, wo er in einem auf-

gelassenen Gipswerk fiir die .Fort-

fuhrung der Rfistungsindusm'e arbeiten
muBte. Zunachst wieder Stubenaltester,
meldete er sich dann zum Arbeiten und

war zunachst ftir die Wartung des

Werkzeugs zustandig, dann als Kanti-

neur tatig. Nach der Bombardierung
des nahegelegen Dorfes wurde er zum

Rficktransportr nach Dachau abkom—

mandiert. Auf dem Weg zum Bahnhof

gelang ihm gemeinsam mit einem
Freund, einem Fleischer, Kommunisten

und Spanien-Kampfer, im Marl 1945
die Flucht. Beide fanden in einem

nahegelegenen Ort bei eincr Bah'n-

warterin Zuflucht, und als sic am 1.

April 1945, es war der Ostersonntag,
aus dem Radio horten, daB sie sich in

der amerikanischen Zone befanden,
wuBte Ferdinand, daB er endlich frei

war, auch‘wenn an cine Rijckkehrin die

Heimat zu diesem Zeitpunkt wegen der
dort wahrenden Kampfe noch nicht zu

denken war. Doch so seltsam das auch

klingen mag. nach all death, was man

mir daheim angetan hatte, ich wollte

wegausDeutsc/rland,méglichstschnell
zurt‘ick nach Graz, wo ja meine liebe
Frau war. Ferdinand erzahlte oft die

Geschichte, wie er und sein Lager-
genosse erstmals seit vielen Jahren

anstandige und ausreichend Nahrung
erhielten, vor allem aber, Wie ihnen

mitleidsvolle Menschen Bekleidung
schenkten, darunter ein Sakko, in dem

100 US-Dollar eingenaht waren. Mit
dem Geld konnten sie ein Auto kaufen
und —— versehen mit einem ameri—

kanischen Passierschein—im Mai 1945
endlich Richtung ‘Osterreich aufbre-

chen. Die Strecke von Salzburg nach
dem in dersowjetischen Zone liegenden
Graz muBte er allein und als Anhalter

zurticklegen, wobei ihm schon mulmig
zumute war, denn er wuBte, was mit
Anarchisten in der Sowjetunion pas-
sierte

Mit einem kleinen Packen, der vor

allem Decken enthielt, kehrte er nach
Graz zuriick, wo er seine Frau und deren
Sohn, der spater in noch jungen Man-

nesjahren bei einem Flugzeugunglfick
starb, wohlbehalten in ihrem Heim in

der sogenannten Klusemannsiedlungin
Graz-Neuhart, Heimweg 35, vorfand.

- Getroffen hatte ihn aber, daB die anar-

chistischen Propagandaschriften, die er

vor seiner Verhaftung in einer Aschen-

grube vergrabcn hattc, darunter die von

ihm so geschéitzten Bficher und Bro—

schtiren Pierre Ramus‘, nur noch ver-

schimmelt vorfand. Dann begann die

Arbeitsuche: 1946 konnte er wicder als ,

Dreher, spater als Lehrlingsausbildner,
in den Puch-Werken Arbeit finden.
Auch konnte erbald dieZimmer-Ktiche—

Wohnung in der fabrikscigenen Werk—

siedlung in der Bozencrstrch 6 be-

ziehen. Auch politisch besserte sich die

Situation. Am 24. Juli 1945 kam gemaB
dem Zonenvertrag die gcsamte Steier-
mark unter britische Kontrolle. Ferdi-
nand suchte nun wiederden Kontaktzu
den anarchistischen Genossinnen und

Genossen1n Graz und fiberhaupt1n der

Steiermark. Es entstand tatsachlich cine

kleine Gruppe, die sich ,,Bund Herr-

schaftsloser Sozialisten Osterreichs‘

(Anarcho—Syndikalisten) Gruppe Graz“
nannte und die nach eincr Konfercnz

mitGenossinen und Genossen aus Wien

im August 1947 scit September 1947
eine eigene Zeitschrift herausgab: ,,Die
Freie Generation“. Bald gab es zwischcn
den Anarchisten in Graz und Wien, wo

sich die ;,Gruppe Krapotkin“ und die

,,Gruppe Tolstoi“ konstituiert hatten,

heftige Reibereien. Aus der zeitlichcn

Distanz zeigen sich die behaupteten
inhaltliehen Differcnzcn (Vcrhaltnis zu

den Pfadfindern) ehcr als cine Sache
von Sympathie 11nd Antipathie der Be-

teiligten.
Erst Mitte der 1950cr Jahre fand

Ferdinand cine Gruppierung, in dcr er

sich voll engagieren konntc. Es waren

die radikalen Pazifistinnen und Pazi-

fisten um die Publizistin Luise Eisen-

menger—Micko und deren Zeitschrift

,,DerAntimilitarist“.DieZeitschriftwar
das Organ der am 4. September 1954
konstituierten ,,Pazifistischen Union“;
in ihren Statuten bestimmte sic sich, ,als
Dachorganisation fiir Gescllschaften,
die fiirabsolute Gcwaltlosigkeit (non-
violence) und Kriegsdienstvcrweiger-
ung bei jeder Art von Kricg eintreten“.
Bald danach ging die ,,Pazifistische
Union“ in der 1952 gcgrundctcn ,,Sck-
tion Osterreich der Internationale der

Kriegsdienstgegncr“ auf, deren Frasi-
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Foto: Nachlafi Ferdinand Gross

dentin 1952 his 1963 Luise Eisen—

menger-Micko war. Diesen beiden

Gruppierungen kam 1955 eine beson-

dere Bedeutung zu, weil 1955 nach der

Wiedererlangung der Unabh'angigkeit
durch den Staatsvertrag dieWiederauf—

riistungésterreiehsdurchdieSchaffung
Eines Heeres diskutiert wurde. Zwar
konnte dies nicht verhindert werden,
abet es entstand ein eindeutig antimili-

tfiriStisches und pazifistisches Lager in

Osterreich. Ferdinand wurde fibrigens
ersr 1956 Mitglied der ,,Sektion Oster-
reich der Internationale der Kriegs-

dienStgegner“; dies ging auf sein MiB-

lrauen gegen Vereine zuriick. Tat-

Siichlich gehorte er sonst nur noch dem

”KZ~Verband“ als Mitglied und der

”Pierre Ramus-Gesellschaft“ als

Ehmnmitglied an.

l:<irdinands wichtigstes Anliegen

‘7“de es aber in den 1960er Jahren, in

sterreich eine eigene anarchistisehe

ZCitschrift zu griinden, in der er den

Anarchismus ganz im Sinne Pierre

amUS‘ propagieren konnte. Gewalt-

freiheit und Anarchismus sina’

auSIauschbare, sind vc'illig identische

Begriffe, pflegte er stets zu sagen, und
er

Uberlegte, diese Vorstellung auch
Zum Titel Oder wenigstens zum Motto

fur die zu schaffende Zeitschrift zu

machcn. Da das Wort ,anarchistisch‘
lfingm in Minredit geraten und in der

AmagSSprache zum Synonym fiir ,ge-

Walltiitig‘ und ,chaotisch‘ geworden

war, beschloB er, an die Tradition Pierre

Ramus‘ anzuschlieBen und vom ,herr-

'schaftslosen Sozialismus‘ zu sprechen.

(”D)ann kam das Jahr 1968: Ffir Fer-

dinand war es in zweifacher Hinsicht

ein einschneidendes Datum. Zum einen

ging er in diesem Jahr in Rente, zum

anderen wurde er erstmals unmittelbar

mit Anarchos konfrontierL 0ft erzahlte

er, welch ein Schock es fiir ihn war, als

er vom 30. August bis 4. September als

einer von drei osterreichischen Beob-

achtern (die Grazer Ferdinand QroB
und Petko Pelroff sowie der Wiener

Johann Lahner) am legendéir gewor—

denen Anarchisten-KongreB in Carrara

erstmals personlich die neue Anar—

chistengeneration kennenlernte. Auf—

treten und Inhalte der Jungen 'waren
ihm fremd, und doch begeisterte lhn'der
Aktivismus, der von ihnen ausgmg.
Diese Bewunderung war e§ auch, d1e

ihn veranlaBte, auch fiir die Ubemahme

marxistischer Ideen durch die Anarchos
Verstandnis zu finden, wenngleich er

solches ffir sich selbst zuu'efstablehnte.
Ffir einen eingefleischten Ann-Mar-

xisten und alten Kampfer des Anar»

chismus, dem die Opfer vom im Namen

des Marxismus verfolgten, gequ'alten

und zum Teil auch ermordeten Ge-

nossinnen und Genossen bekannt waren,
bedeutete dies einen wichtigen Schntt,

dessen Radikalitat vielen von uns Jun—

gen damals wohl nicht bewuBt war.

Undnoch was habe ich damalsgelerm‘,
erzahlte er mir 1986. Carfara hat mir

gezeigt, dafl wir Altén unsere Strei-

tereien begraben miissen und da/J‘ wir

junge Menschenftir die Idee gewinnen
mflssen, die dem Anarchismus neues

Leben geben k0"nnen. Solche jungen
Menschen lemte Ferdinand 1970 ken-

nen,alser sich alsrijhrigerPropagandist
fijr das —— nicht zustandegekommene
— Volksbegehren gegen das Bundes-

heer einsetzte, welches der damalige
Sozialdemokrat (heute Grime) und Pra-

sident der Csterreichischen Journa-

listengewerkschaft Gunther Nenning
und seine Zeitschrift ,,Neues Forum“

initiiert hatten. Der nunmehr 62jéihrige
Ferdinand ging auf die StraBe und

erlebte das begliickende Geft‘ihl, mit so

vielen Gleichgesinntenfiir den Frieden

zu demonstrz'eren, erzéihlte er mir fiber

seine Teilnahme an der GroBdemons-
tration anléiBlich des Intemationalen

Vietnam-Tages am 15. April 1970 in

Wien. Das war etwas ganz anderes als

damals beim Ostermarsch, meinte

Ferdinand 1986, und er bezog sich dabei

auf seine Teilnahme am ersten Oster-

marsch in Osterreich am 21. April 1963.

Bald fand Ferdinand in Reinhard Umek

einen jungen Kampfgefahrten, mitdem
’

er wieder Flugschriften herstellen

konnte. Zwischen 1972 und l9731egten
sie den von ihnen in Osterreich Vertrie-
benen Exemplaren der ,,befreiung“
(Koln) insgesamt funf verschiedene
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Publikationen bei.

Im Februar 1976 war es soweit: Die

erste Nummer der Grazer ,,Befreiung“

_

erschien. Der Titel sollte die Tradition

kennzeichnen, in der das Organ gesehen
wurde. Es sollte an Pierre Ramus‘

Zeitschrift ,,Erkenntnis'und Befreiung“

(1918—1933) ebenso erinnern wie an

die ,,befreiung“ (1948-1970) von Willy

Huppertz. Die Ubemahme der ,,be-

freiung“ durch Anarchos im Oktober

1970 hatte fiirFerdinanddas eigentiiche
Ende dieser Zeitsehrift bedeutet, auch

wenn er die neue ,,befreiung“ noch bis

1973 eifrig in Osterreich vertrieb. Als

er dann 1976 seine eigene ,,Befreiung“
begrfindete; sah Ferdinand darin den

bereehtigten Nachfolger der gleieh-
namigen Zeitung seines Genossen und

Freundes Willy Huppertz, dessen Tod

am 12; Marz 1978 ihn tief traf. (...)
Ich weiB, daB vielen und gerade

jiingeren Genossinnen und Genossen
die Zeitschrift ,antiquiert‘ erschien,
enthielt sie doeh vomehmlich Wieder-
abdrucke von Arbeiten Pierre Ramus‘
aus der Zeit vor dem Nationalsozia-
lismus. Dariiber haben wohl manche

fibersehen, daB Ferdinand fiber die

Propagierung deran Ramus orientierten

Spielart des Anarchismus hinaus stets

aktuelle Themen aufgriff. Es waren

unzahligeAktionen, an denen Ferdinand

mitwirkte, weshalb nur zentrale heraus-

gegriffen seien. Seit Mitte der 1970er
_
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Jahre engagierte er sich gegen die soge-
nannte ,friedliche‘ Nutzung der Atom-

energie, gipfelnd in der erfolgreichen
Volksabstimmung vom November 1978

gegen die Inbetriebnahme des Atom~

kraftwerks Zwentendorf. 1981 war er

fiir die ,,Initiative zur Abschaffung des

Bundesheeres“ tatig, ffir die er auch

eigene Flugbléitter druckte und Unter-

schn'ften sammelte. In den Jahren 1984

und 1985 kampfte er gegen den Ankauf

von Abfangjagem vorn Typ Draken fiir

das osterreichische Bundesheers, was

im Dezember 1985 im gesamtoster-
reichischen ,,Anti-Draken-Volksbegeh—
ren“ und im Marl 1986 im steirisehen

,,Anti-Draken-Volksbegehren“ kul-

minierte. Natfirlich fehlte Ferdinand
auch nicht bei den groBen Demon-

strationen gegen die Stationierung der

dann doch angekauften Abfangjager in

Graz—Thalerhof und im obersteirischen

Zeltweg 1987. Besonders hervOrge-
hoben sei sein Kampfgegen KurtWald-

heim als Bundesprasident im Jahr 1988.

Vor allem in den Jahren 1990 und 1991

fiihrte er seinen Kampf gegen den

BeitIitt Osterreichs zum ,,Europaischen
: Wirtschaftsraum“. Dieser Kampfgegen

die ,,Europaische Union“, in der er den

Sieg des Kapilals und des politiSchen
Zentralismus sah, setzte er bis zur

Volksabstimmung im Juni 1994 und

zum Beitritt Osterreichs mit Anfang
1995 fort. 1990 his 1992 engagierte er

sich in der Initiative ,,(")sterreich ohne

Heer“. 1991 und 1992 setzte er sich fiir

die Abschaffung derGewissenspriifung
fiir Zivildiener ein; dies verstand er

aber nur als eine wenigerbedeutsame
Variante, wie er meinte, seines grund-
satzlichen Antimilitarisrnus. Diesen

propagierte er wahrend der‘ beiden

letzten Jahrzehnte auch im Rahmen der

Grazer ,,Friedenswerkstatt“ und der

1976 gegrijndeten ,,ARGE ffir Kriegs»
dienstverweigerung und Gewaltfrei-

heit“, deren Organ ,,friedolin. Zeitschrift

fiir Kriegsdienstverweigerung und

Gewaltfreiheit“ iibrigens in den Jahren

1992 his 1994 mit der Druckmaschine

von Ferdinand hergestellt wurde. Noch

im Sommer 1997, als er sich entschloB,
seine ,,Befreiung“ mit Jahresende ein-

zustellen, entwarfer den neuen Titelkopf
des ,,friedolin“, in welchem seine eigene
Zeitschriftweiterlebcn some: Friedolin

undBefreiung. Organ des herrschafts-
loser: Sozialismus, fiir Kriegsdienst-
verweigerung und Gewaltlosigkeitfiir

soziale undgeistigeNeukultur im Sinne

des Friedens. der individuellen Selbst-

bestimmung; fiir freie Menschen und

solche, die es warden wollen. Die Um-

setzung dieses Planes legte er in die

Hande des friedolin-Redakteurs Paul

Friedrich,dener um 1988 kennengelemt
und mit dem er sich in den letzten

~Jahren angefreundet hatte. Wie wenig
Ferdinandkampfesmiide war, zeigtauch
seine Teilnahme an der groBen Demon-

stration gegen die Militia—parade anlaB—

lich des Nationalfeiertags in Wien im

Oktober 1995 and an der,,Peace Parade“

in Graz im Oktober 1996. Selbst 1997

fochtder fast90j'ahrige noch im Rahmen

des gleiehnamigen Volksbegehrens
gegen die Gentechnik und engagierte
sich fiir das Zustandekdm men der so-

'genannten Wehrmachtsausstellung,
,,Vernichtungskrieg, Verbrechen der

Wehrmacht 1941-1944“, in Graz, die

dann vom 1. Dezember 1997 his 11.

Janner 1998 auch staltfand. SchlieBlich

sei noch daraufhingewiesen, daB es seit

Ende der 1950er Jahre wohl kaum eine

Wahl auf Gemeinde-, Landes- Wie

Bundesebene in Graz gab, bei der er

nicht heftig gegen Wahlsehwindel und

Stimmenfang zu Felde gezogen ist. In

den letzten Jahren verstéirkte sich auch

sein Interesse an der libertaren Pedago-
gik und Psychologie; der wiederholte

Abdruck neuerer Sehriften von Gerda,
Fellay, die er 1993 kennenlemte und

mit der er sich geistig eng verbunden

ffihlte, legen davon beredtes Zeugnis
ab. Aber im Zentrum seinerZeitschrift

stand das Werk Pierre Ramus‘, um

dessen Wiederabdruck er sich —— und

die Zeitschrift hatte immerhin eine

Auflage zwischen 1.200 und 1.500

Stiick — unablassig bemiihte.
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.; rhesen zumBuch

V1v1ane Forrester Der TerrOr der0k home

1. Die 200 weltgroBten Konzeme pro-
duzieren ein Viertel des Weltbrutto-

sozialprodukts; in den USA produ-
zieren die Fortune500, die 500 gro-
Bten US—amen'kanischen Konzeme,

knapp zwei Drittel des BSP. Der

groBte bundesdeutsche Konzem,
. Daimler-Benz, hat ganz alleine ei-

nen Anteil von 3 Prozent an der

deutschen Produktion. Es sind Zah—

len wie diese, die in Forresters Buch

zwar nicht explizit genannt werden,
sehr wohl aber im Hintergrund ste-

hen.

2. Diese'Konzeme mit ihrer zuneh-'

mend zentralisierten Monopolisie—
rung der Weltwirtschaft, nicht die

nationale'n Regierungen selbst gro-
Ber Staaten ,sind heute die wahren

Machthaber, die auch die Inhalte

der Politik bestimmen. Unabhfingig
von der scharfen Konkurrenz, in der

sie' zueinander stehen, haben sie
l'angst ihre internationalen Organi-
sationen wie Weltbank, den Inter-

nationalen Wahrungsfonds (lWF),
die Welthandelsorganisation WTO

(friiher GATT), die ,Treffen der

m'aichtigsten
_

Industrielander G7

usw. Die gegenwa‘rtigc weltweite

Offensivefiirdie,,Verbesserungdes
Investitionsklimas“, die sich Neo-

liberalismus nennt, ist das Ergebnis
eineshochgradig bewuBten Klas-

senkampfs, der von diesen Konzer-

nen, ihren Managem und Sprechem
in der Wissenschaft, nicht zuletzt
auch von den Politikem von rechts

bis ,,links“ gefiihrt wird.
'

3. Forrester geht, meines Emchtens zu

Recht, davon aus, daB diese Situa—

tion, zusammen mit der enOrm

_ gestiegenen ProduktivitiitderArbeit
durch die modeme Herstellungs-
und Kommunikationstechnologie
international zu einem unwieder-

ruflichen Verschwinden der Er—

werbsarbeit- fiihrt. In den auf der

politischen Ebene gefi'ihrten Debat-

_ ten um Programme zur Senkung der

Arbeitslosigkeit (Steuerreformen,
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staatliche Subventionen etc.) sieht
sie wenig mehr als propagandi-
stische Manover, die von dieser

einen wesentliche Tatsache ablen-

ken sollen.

. Aber das weltumspannende kapita—
listische Wirtschaftssystem, das die

ArbeitderMenschen und damitauch

die Menschen in wachsendem MaB

als fiberfliissig ausspuckt, ist zu-

gleich auch das einzige System, das
alle anderen Systeme neben sich

aufgesaugt hat. Es sitzt derzeit so

fest im Sattel, daB auch seine kul-

turellen, moralischen und'sozialen

Werte die unangefochten vorherr-

schenden Werte sind. (Keine ganz
neue Idee: ,,Die Gedanken der herr-

schenden Klasse sind zugleich anch

die herrschenden Gedanken.“

[Marx]).
. In dieser Situation, in derdas System

und seine NutznieBer die Menschen

nicht mehr branchen, bei einer welt—

weiten Arbeitslosigkeit von (je nach

MeBkriterien) 20 — 30% und einer

europaweiten Arbeitslosigkeit(wie-
derum je nach MeBkriterien) von 8
— 15%, die beide zudem immer
weiter ansteigen, wird aber dennoch

an einem Werteisern festgehalten.
Un_d dabei handeltes sich letztlich

um die alte Maxime: ,,Wer nicht

arbeitet, soll auch nicht essen.“ Es

ist dieser Widersp‘ruch, auf den

Forrester mit ihren Kommentaren

und Analysen durch das ganze Buch

hindurchimmer wieder ein grelles
Licht wirft

. Vor diesem Hintergrundlst der hef-

tige und konzentrierte’Angriff auf

die Sozialleistungen fiir die vom

System AusgestoBenen zu sehen.
Wie auch Noam Chomsky in seinen

letzten Bfichem hervorhebt, geht es

hierbei letztlich um das Recht auf

Leben; die Menschen, die das Sy-
stem nicht mehr braucht, werden

dann aus diesem Grund als wertlos
definiert. Sozialleistungen, Arbeits-

losengeld etc. werden als Peitsche

gebraucht, um sic in einen Arbeits-

prozeB wieder hineinzustoBen, der

sie soeben ausgespuckt hat und in

den sie sich nur um den Preis,
wirkliche Proletarier zu werden,
wieder integrieren konnen. Nicht

umsonst wird jetzt allenthalben das

amerikanische Modell zur ,,Be-

seitigung“ der Arbeitslosigkeit ge-

priesen; in den USA istderAnspruch
auf Sozialhilfe inzwischen auf 5

Jahre imganzen Leben des Empfan-
gers gesenkt worden.

. Parallel dazu werden die Institutio-

nen ffir die ausgebaut, die endgiiltig
(1218 sind, was Forresterals ,,die Aus-

gestoBenen der Vorstadte“ (in den
USA sind es die AusgestoBenen der

InnerCities) bezeichnet. Die Krimi-

nalitat wird zum Staatsfeind Num—

mer eins aufgebaut, das Gefangnis
wird zum Ort fiir die, denen Kon-

zemmanager und Politiker keine

Perspektive mehr anbieten ko‘nnen
und mitdenen sie nichts mehr zu tun

haben wollen. Daher Kanthers

Bestrebungen,etwadasJugendstraf-
recht zu durchlochem und abzu-

sehaffen, daher der Import ameri-

kanischer Polizeistaatsmodelle,
daher die Kommentare in der Bild-

Zeitung wie
. ,,Dreck bleibt eben

Dreek. Verbrecher bleibt Verbre-

eben“, die in dieser Offenheit selbst

an dieser Stelle schon lange nicht

mehr gefallen waren.

Zu den Konsequenzen dieser als

Verbrechensbekampfung ausgege-
benen Repression gehoren Phano—

mene wie die Verdreifachung der

Gef‘angnisbevolkerrung in den USA

in den let‘zten 15 Jahren; dort sitzen

jetzt 1,5 Millionen Menschen in

Gefangnissen, ein hoherer Prozent-

Satz der Bevfilkerung als im sow—

jetis'chen Gulag unter Breschnjew.
. Zenu'ales Anliegen des Buchs von

Forrester scheint mir der Versuch,
auf diese modeme Form des Klas-

senwiderspruchs aufmerksam zu

machen: die Herrschenden fijhren

nicht nur einen systematisehen An-

griff auf das Lebensniveau derer,
die in Abhangigkeit von ihnen ar-

beiten, sondern es wird mehr und
mehr zum Luxus, fiberhaupt noch1n

'

dieser Abhangigkeit arbeiten zu

du'rfen.
Auch wenn ihre Parteinahme klar

ist, eine Losung schlagt Forrester



nicht vor. Ihr Buch ist zunéichst ein-

mal eine emporte FestStellung der

Fakten; sie will zeigen, woraufsich

der Blick der Opferder neoliberalen

Offensive richten muB, was sie ge-
schrieben hat, kann als ein Aufschrei

der Wut gegen die Propaganda der

modemen Version der kapitalisti-
schen Wette durch Politik und Me-

dien gelesen werden.

Offensichtlich ein Aufschrei, auf

den vieleMenschen gewartethaben.
In Frankreich verkaufte sich das

Buch innerhalb eines Jahres in

350000 Exemplaren und wird auf

Gewerkschaftsdemonstrationen in

die Kameras geschwenkt; es ist,
- glaube ich, in neun Sprachen fiber—

setzt worden, wahren'd in Deutsch-

land das Buch von Hans-Peter Mar-

tin und Harald Schumann Die Glo-

balisierungjalle. Der Angriff auf
Demokratie and Wohlstand zum

Bestseller geworden ist.

Ich denke, daB die Leute in diesen

Buchem das suchen, was sie in den

Zeitungen und sonstigen Medien

nicht odernurselten finden (letztere

Einschrankung ist wichtig; es gibt
sehr wohl die entsprechenden Arti—

kel im Spiegeloderan anderer Stella;
es gibt aber kein einziges Massen-

medium, das konsistent und zusam-

menhiingend Standpunkte vertritt,
die an die diagnostische Radikalitat

etwa von Forresters Buch heranka-

men). -

‘

DerErfolg von Bfichem wie den ge—
nannten zeigtm.E.,daB es sehr wohl

ein starkes Bediirfnis gibt, ein zu—

treffendes Bild der gesellschaftli-
Chen Realitfit und der sozialen

Mechanismen, die diese Realitater-

zeugen, zu gewinnen.
10- Die Leute reden vom Staat, von der

Raffgier der Beamten, der Steuer-

reform und der Kriminalitat, aber

Von einem reden sienicht: derMacht

der Banken, Konzeme und GroB-

untemehmen, die es anzugreifen und

Zil beseitigen gilt, wenn man die~
Rechte der Menschen schiitzen,

Wiederherstellen und erweitem will.

Mit den Angriffen auf korrupte,
lfigenhafte und angeblich ohnméich-

tige Politiker, mit der GeiBelung
VOn Beamtenprivilegien und des un-

fEihigen und inkompetenten Agie-
Tens des Staatsapparats konnen die

Fortune 500, von denen icli oben

Foto: Jean Marc Dellac

sprach, hervorragend leben, auch

und obwohl eben dieser Staats-

apparat letztlich in erster Linie von

ihnen din'giert wird. Hauptsache ftir

sie ist, dafi ihre Kontrolle fiber Res-

sourcen, Kapitalstrome, Produk-

tionszentren, Landereien Sowie das

Profitprinzip, nach dem sie wirt—

schaften, nicht in Frage gestellt
werden.

11. Es ist aber genau dieser Punkt, an

dem meines Erachtens heute die

Hauptaufgabe von Anarchisten und

libert'ar gesinnten Menschen aller

Schattierungen liegt. Libertare 5011-

ten es als ihre Aufgabe verstehen,

fiir die Beseitigung illegitimer

Macht in allen ihren Formen einzu-

treten. Und die ,,tyrannischen
_

Machtkonzentrationen“ des Privat-

kapitals, die'trotz ihrer heftigen
Rivalitfit untereinander in extremer

Uniformitathandeln, wenn es damm

geht, den Rest der Welt ihren Zwe-

cken zu unterwerfen, sind wich-

tigsten and bedeutsamsten illegiti-

men Machtinstitutionen in der Welt

von heute.

Anarchisten und Libertare miissen

gegenwartig genau das tun, was

Politiker und Medien systematisch
nicht tun. Sie mtissen zeigen, wie

diese Institutionen konkret agieren

und was sie im Leben der Menschen

anrichten, und sie miissen an dem

Punkt weitergehen, wo Forrester in

ihrem Buch haltmacht. Sie miissen

zeigen, daB diese Institutionen nicht

nur schadlich, sondem fiberflijssig
sind, daB und wie andere, demo-

kratische Institutionen an ihre S telle

treten konnen. Sie miiSsen zeigen,
daB und wie die modeme’ Techno-

logie,diealle Menschen von Mfihsal
undPlackerei befreien konnte, dureh
die Mechanismen der Profitwirt—
schaft und den systematischen Ge-

brauch, den dieprivaten Machtkon-
.

zentrationen von ihrer gigantischen

Machtmachen, ffirdie Mehrheitder
Menschen zum Fluch wird.

12. Wenn Anarchisten heute fijr ihr Ziel

der Erweiterung individueller und

sozialer Freiheit eimreten wollen,
mfissen sie das in erster Linie tun,

indem sie der Propaganda kapita-
listischerWerte durch die Konzeme,
dieoffiziellePolitikunddie Medien

entgegentreten. Ich denke daher'

auch, daB die manchmal gestellte

Frage ,,Sollen Anarchisten den

Sozialstaat verteidigen?“ sich von

selbst beantwortet. Fraglos mtissen

sie es, wenn sieh die zwischen der

abstrakten Idee des Anarchismus

und der sozialen Realitat der Men-

schen bisher ohnehin noch beste-
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hende Kluft nieht zum Abgrund
vertiefen soil.

Der Staat, den natfirlich alle Anarchi-

sten sehr zu Recht geme verschwin-

den sehen wollen, ist neben seinen

unterdrfickerischen Eigen‘schaften
gegenwiirtig (zumindest in den

demokratischen Gesellschaften)
zw'eierlei.Eristdieeinzigewichtige
Machtinstitutioh, auf den die Be-

volkerung direkten EinfluB nehmen

kann, und er ist die Institution, die

dieMachthat,diebrutalsten Formen

'sozialer' Ungleichheit abzumildern

und, unter gfinstigen Bedingungen
(d.h;, bei Bestehen eines Klassen-

V kampfes von unten), zurfickzu-

dréingen.
Ich meine daher, daB wir gegen-

‘ wfirtig ffir die Verteidigung und

ErweiterungderjenigenFunktionen
des' Staates eintreten mfissen, die

Ausdruck eines hart erkfimpften
sozialen Kompromisses sind, ffir

eine Verteidigung >und Erweiterung

V

der staatlichen Regulierungen, die

der Allmacht der privatkapitali—
stischen Tyranneien Beschr'a‘mkun-

gen auferlegen, sowie ffir dieVertei-

digung _und Erweiterung der demo-

kratischenRechte und Institutionen,
die im Staat bereits vorhanden und

derBevolkerunginallerRegeleben-
falls nicht geschenkt worden sind.

Hierbeis-sollten Anarchisten sich

zugleich immer von ihrem prinzi-
piellen Ziel leite lassen,_der Auf—

hebung illegitimer Macht. ,,Der
Staat ist der groBe Schatten, den die

,

Geschéiftswelt fiberdie Gesellschaft

wirft, und auch die Verminderung
dieses Schattens 'andert an dieser

Tatsache nichts,“ schrieb der liber-

téire Gesellschaftstheoretiker John

Dewey in den dreiBiger Jahren fiber

die Situation in der kapitalistischen
Gesellschaft. Die Verminderung
und Beseitigung dieses Schattens
und der Kampf um die Einschrfin-

kung der Macht, den Abbau und die
I

schlieBliche Beseitigung der heu-

tigen Hauptquelle dieses Schattens

gehoren also gerade in der jetzigen
Situation untrennbar zusammen.

yon Michae/Sch/Tfmann
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“

Auto'nomeapiéfstaonfis der'90e
'

1' ken paler/vow];

Die Zeiten, wo bei jeder groBeren De-

monstration ein autonomer Block ffir

Schlagzeilen sorgte sind léngst vorbei.

Selbst der 1.Mai in Berlin macht eher

durch innerlinke Streitereien als durch

autonome Militanz von sich reden. lm

Szenejargon wird schon von den Ex-

Autonomen gesprochen. Zeiten der Be-

wegungsflaute sind Zeiten der Refle~

xion. So nahmen sich im letzten Jahr

drei Autonome Zeit, Bficher fiber ihre

Bewegung zu verfassen. Geronimo aus

Berlin, Thomas Schultze und Almut

Gross aus Hamburg.
'

'

Die beiden Diplompfidagoglnnen
Gross und Schultze, die eine gekfirzte
Version ihrer Diplomarbeit als Buch

herausgebracht haben, begeben sich auf

das Feld der Soziologie und verorten

die Autonomen bei den Neuen Sozialen

Bewegungen (NSB), die als Ergebnis
der Krise des fordistischen Wohlfahrts-.

und Sicherheitsstaat in den 70er Jahren

entstanden sind. Anders als in der Ar—

beiterInnenbewegung fehlt die kolle—

ktive Mobilisierungsféihigkeit, die sich
aus einer gemeinsamen sozialen Situa-
tion ergibt. Daffir Iritt die individuelle

Mobilisierungsffihigkeit durch morali-

sches BewuBtsein in den Mittelpunkt.
Die Trfigerlnnen der Proteste kommen
fiberwiegend aus dem Mittelstand. Aus

den DurchmischungsprozeBen derNSB

Ende der 70er Jahre formierten sich

deren radikale Keme zur autonomen

Bewegung. Als ein direkter Vorlfiufer

der Autonomen werden die Spontis und

Basisgrfipplerlnnen der 70er Jahre be-

nannt, die sich als Gegengewicht zu

den damals nicht unbedeutenden K-

Gruppen verstanden haben. Das Kon-

kurrenzverhéiltnis setzte sich Ende der

70er Jahre dann als Machtkampf bei

den Grfinen fort. Ffihrende Kopfe aus

der Sponti-Hochburg Rhein-Main-Ge-
biethatten bald die Nase vorn und dem-

néichst konnte mit Joschka Fischer
vielleicht sogar ein Autonomer der
ersten Stunde Bundesminister werden.
Er bane in seiner militanten Phase noch

gute Kontakte zu den Namensgebern

der Autonomen, die den Meisten, die

sich heute als solche verstehen, nicht

malmehr bekanntsind. Der Autonomia

Operaia (Arbeiterautonomie) in Italien,
in der sich seit Ende der 60er Jahre Zig-
tausende Arbeiterlnnen und Student~

Innen organisierten. Streiks, Sabotage
und militants Aktionen waren ihre

Mittel, cine Mischung aus Réitekom-

munismus und Anarchosyndikalismus
ihr Ziel. Wfihrend der Schwerpunkt der

autonomen Bewegung in Italien auf
dem Produktionsbereich lag, war es in

der BRD derReproduktionsbereich. Der

enorme EinfluB der “italienischen Con—

nection” auf die BRD-Linke zeigt sich

auch daran, dais gleich zweimal eine

Theoriezeitschrift mit dem Namen

Autonomicerschienen ist. Wéihrend sich

die ’Auzonomie -A1te Folge’ in den 70er

Iahren hauptséichlich mitBerichten fiber
die Kitmpfe in Italien befaBte, war es

Ziel der ’Autonomie — Neue Folge' die

Erfahrungen dieser Kfimpfe einer neuen

. Politgeneration in den 80er Jahren zu

vermitteln. Doch die ausgepr‘agte
Theoriefeindlichkeit der damaligen
Szene ffihrte nach 14 Folgcn zur Ein—

stellung des Zeitungsprojekls. Auch

die ’Karlsruher Stadtzeitung’, die sich

spatter in Wildcat umbenannte, scheiterte

mit ihrem Versuch durch den Aufbau

einer Jobberlnnenbewegung nach ita—

lienisehen Vorbild in den Produktions—

sektor zu intervenieren. Die AutorInnen
_

r'aumen den beiden Publikationen viel
'

Raum ein. Die Radikal hingegen wird

nurkurz erwéihnt. Dieses heute bekann-

teste autonome Publikationsorgan Hat

1976 im Zeichen des historischen Ma-

terialismus an. Eine der Kuriositfiten
auf die die AutorInnen beim Streifzug
durch die autonome Bewegung gestos-
sen sind.

Almut Gross beschfiftigt sich mit der

autonomen Frauenbewegung. Ihr Auto—

nomiebegriff leitet sich nicht von der

Autonomia Operaia ab sondem sol] ihre

Unabhfingigkeit von Paneien, Staat und
anderen GroBorganisationen ausdrfic—

ken.



Der Triple-Oppression-Ansatz, der

Kapitalismus, Rassismus und Patriar-

chatals eigenstandige Unterdriickungs-
verhaltnisse definiert, wird von den

AulorInnen positiv rezipien. Die Dis-

kursbausteine von Triple-Oppression
kommen hauptséichlich aus feministi—

schen
, antirassistischen aber auch links-

kommunistischen Zusammenhangen.
Leider sind die Autorlnnen nicht auf

die Rezeption von Judith Butler in auto—

nomen und feministischen Zusammen—

hiingen einge'gangen. Dabei ist der De-

konstmktivismusnichtnurbei“exaul:o-

nomen” Verfasserlnnen des schon er-

wahnten Paul und Paula-Papiers in aller

Munde.
'

DerRfickzug vieler Aktivisdnnen ins

Private oder in die berufliche Karriere,
die Schwierigkeiten, neue Mitslreiter-

Innen zu gewinnen und eine verbreitete

Perspektivlosigkeit ist den gemischten
autonomen Zusammenhangen und der

autonomen Frauenbewegung heute ge—

meinsam. So bleibt Schultze/Gross am

SchluB ein pessimistischer Ausblick:

"Es gibt heute, im Hinblick arg’ Ras-

Sismus, Sexismus, Sozialabbau und

Organisierten Faschismus weiterrei—

Chende gesellschaftliche Veranda-

rungen als 1980/81 zur ‘Hochzeiz’ der
.

autonomen Bewegimg, aufdie reagiert
werden mufite. Allein, esfehlt an Akti-

Visten. una’ eine offensive Bewegung
kommt heme nicht zustande.”

Dem kann sicher auch der Autor von

Glut &Asche zustimmen, der unter dem

Pseudonym Geronimo schon 1990 und

1992 autonome Geschichtsbiicher “im

Handgemenge” geschrieben hat, als

Aku'vist der Bewegung fiir die Bewe-

gung. Bei dem AbschluBband seiner

autonomen Geschichtstrilogie hat sich

Seine Position allerdings verandert, wie

er dieLeserInnen wissen laBt. “Ich chan-

giere zunehmend seltener zwischen

Ciner Tater - Zuschauer - Opferrolle,
bin immerhaufigerdas mittlere...” Seine

Znschauerrolle verstehtGeronimoaber

Inch: als passiv. “Gemessen an meinen

elgfinllichen zwischenzeitlicherreichten

Anspriichen aber auch Bediirfnissen ist

6.8 unvermeidlich, die dadurch ‘poli-
llsch-gesetzten Grenzen' wahlweise

auszulachen oder sie mit Leidenschaft
‘ mit aller Respektlosigkeit, und vor

allem mit allen meinen intellektueilen

Fahigkeiten - anzugreifen.” Geronimo

ISt hier durchaus der Prototyp vieler

Antonomer, die das 3.Lebensjahrzehnt
liberschritten und ihre Ausbildung

abgeschlossen haben. Nichtnuraufdem

kultureilen und kulinarischen Gebiet

haben sich die Anspriiche geandert und

Herr. Frau (ex)—Autonom wissen, daB

ihnen diese Gesellschaft no‘ch manches

bietet. “Ich sch‘rez'be alsjemand. der in

Gegenwart und Zukunft versucht, sich

immer alle Tiiren oflen zu halten”. Kein

Wunder, daB sich Geronimo nicht mehr

hinter einem Pseudonym verstecken
will. SchlieBlich hilft es ja auch dem

beruflichen und personlichen Fortkom-

men, wenn man sich als Autor von drei

nichtgerade erfolglosen Bfichem Outet.

In den Zitaten aus Geronimos Vorwort

wird seine subjekLivistische Herange—

hensweise deutlich, die sich das gesamte

B uch durchzieht. Lob und Tadel werden

nicht nach inhalLlichen Kriterien son-

Foto: Jean Marc Dellac

dem nach Sympathieverteilt. Besonders

plastisch wird das bei seiner Besciirei-
bung der Konflikte zwischen traditio—

nellen “Revomaps” und autonomen

“Automapl”, so die Kiirzel der beiden

Vorbereitungsplenas der 1.Maidemon-

stration in Berlin.
Die Anti-Olympia—Kampagne, in die

Geronimo selber involviert war, wird

hochgelobt. Alle anderen Ansatze wer—

den niedergemacht, ob es sich um anti-

imperialistische Politik, Antifa-Orga—

nisierung Oder die Selbstorganisierung

von Migrantlnnen Oder Feministinnen

handelt.

“Das sich selbst als Migrantlnnen-

gruppe bezeichnende Café Morgen-
land” aus Frankfurt/M. konfrontierte
nach den pogromartigen Auseinander-

setzungen von Hoyerswerda, Rostock

etc. die ‘deutsche Linke’ mitder Selbst-
'

verstandiichkeit, daB sie sich im Gegen-
salz zu den MigramInnen einfach ins

Privatleben zurfickziehen kijnnen, wenn

sie keinen Bock auf politische Arbeit

mehr haben. Fiir Geronimo ist diese

Aussage “Unfug”, “geradezu makaber”,
“maBlos”, “einer direkren Erwiderung
nicht wert”. Keinen Gedanken ver-

schwendet er daran, daB diese Aussage
vielleicht im Zusammenhang mil dem

eliminatorischen Antisemitismus des

NS steht, mildem sich die GenossInnen

vom ‘Cafe’ Morgenland’ griindlich

auseinandergesetzt haben. Wahrend aus

Kommunisten in wenigen Monaten SA-

Manner werden konnten, war der

jiidische Deutschnationale vor der

Shoah nicht sicher. Und ist es nicht

legitim, daran in einer Zeit zu erinnem,

wodemPogrommobMigrantInnenzum

Opfer gefallen sind, nur weil sie Nicht-

deutsche waren, w'ahrend viele Linken

von der Flucht aus der Politik sprechen.
Ebenso ignorant zeigt sich Geronimo

gegeniiber der “sogenannten anti-

sexistischen Politik”. Feministische

Zusammenhange aus Hamburg fiber-

mittelten dem Autonomiekongrefi
Ostem 1995 eine Kritik, die mit der

alien Parole der Autonomia—Frauen
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endete: "Genossen auf der Stra/J‘e.
immer nochFaschisten imBett” . Dieses

Papier “von beschéimend schlechten
Inhalt”, dieses Konvulat “von nicht

zusammenhangenden Aussagen” hatte

sich Geronimo “anhoren miissen” und

derartprovoziert, “daB schoneine groBe
Lust darauf da war, es mi: polemischer

Wuchtanzugreifen”.Was ersich damals

verkniff, um den Kongrerrieden zu

retten, holte er im Buch nach und reiht

sich in die Anti-Political-Correcmess-

Fronde ein, wenn er gegen das Aufstel-

len von “Benimmregeln” agiert. An

eincr differenzierten Diskussion fiber

PC-Politik is: ihm nicht gelegen.
Gerominos Vision ist eine autonome

Bewegung, die wie Phonix aus der

Asche auferslehl. Aber wird er dann

noch dazugehoren, oder wird er die

politische Ebene verlassen um “notfalls

das zu prakti‘zieren, was Millionen

Menschenheutesowiesotun:fliichten”?
Die Fluchtmetapher tauchtan verschie-

_

denen Stellen im Buch auf. "Drei, vier

Fragen gegen den Untergang and tau—

,

sendFragen bis zum_ m‘ichsten Strand" .

Die Parallelen zur Spontibewegung und

derem TunixkongreB im Januar 1978

sind sicher nicht zufallig.
Das gef‘allt auch manchen bei der

TAZ zwischengclagenen Altspontjs. So

spendet der Rezensent in dieser auf‘

dem Tunix-KongreB entstandenen Zei-

tung dem subjektiven AnsaLz von Ge-

ronimo Lob. Gross/Schultze haben es

da schwerer, beharren sie doch ganz

altmodisch auf antirassistischer und

antisexistischer Politik.

Die beiden Bijcher stehen fiir zwei

unterschiedliche Ansatze in den auto-

nomen Zusammenhangen. Was in Zu-

kunflvon dieser Bewegung bleibl, kann

keine der drei AutorInnen sondem nur

die Entwicklung der Kampfe beam-

worten.
'

'

Gross AlmuI/Schullze Thomas, Die Auto-

nomen - Ursprfinge, Emwicklung und

Profil der Autonomen Bewegung, Kon-
kret Lileralur Verlag, 224 Seilen, 28

DM

Geronimo. Glut &_ Asche. Reflexionen zur

Politik der autonomen Bewegung, Un-
rasl Verlag, 248 Seiten. 24,90 DM-
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‘ x - Ein antitdssisti5ches Géschichfs

Der in Trier-ansfissige Autor Thomas

Geisen hat im IKO-Verlag ffir Interkul-

lurelle Kommunikalion in der Reihe

“Oldenburger Forschunsbeilr'age Zur

Interkulturellen Padagogik” ein an-

spruchvolles Buch herausgebracht. In

einer Zeit, in der der Begriffdes Rassis-

mus zur hohlen Phrase zu verkommen

droht, weil niemand so recht weiB, was

eigemlich gemeint ist, hat Geisen sich

die Mijhe gemacht und umfassend dazu

recherchiert.
‘

Er beginnt mit der Entstehungsge-
schichte des Begriffes, die er im 15.

Jahrhundert verortet. Auf 214 Seiten

betrachtet er u.a. die diversen “Rasse”—

Theorien, z.B. diejenigen von Chamber.—

lain oder Gobineau und zeigt den Ver-

such der Vemissenschaftlichung einer

unwissenschaftlichen Idee durch die

damaligen Machthaber.
.

Ein wesemliches Kapitel im Buch

widmet sich der Rolle des Rassismus in

der Zeit des deulschen Kolonialismus,
was nicht unbedingt zum Allgemein-
wissen gehort, und fiihrl von don zur

Verbindung mit dem “Antisemitismus

im Nationalsozialismus”. Geisen hat

sich im Gegensatz zu vielen anderen

politischen Aktivisten fnit dem ffir

ZeitgenossInnen so wichtigen Thema

sehr ausfiihrlich auseinandergesetzt.
Durch diese Voraussetzung sind ihm

Plaltheiten fremd, wie sie ansonsten

auch von hochrangigen deutsch'en Poli-

likern zu dieSem Thema immer wieder

geauBertwerden.
‘

V

'Es wird verslfindlich, wie und warum

der Rassismus im Nachkriegsdeutsch-

'DAS GIBT’S
VDO‘CH GAR NIGHT l

Doch. Wir haben die Bijcher,
die ihr schon lange sucht.
Unser aktueller Katalog
informiert fiber ca. 400 Titel

zu libertéirer Kultur & Politik,
sozialen Bewegungen, 61(0—
nomie & ékologle, Welt-

(un)ordnung und vielem

mehr. Einfach anfordern!

Anarfi’g
Postfach 2011 - 31315 Sehnde

Fax 051 32/938133

‘

1‘ Von ,Gérhardkern

land wieder salon- und straBenl‘ahig
werden konnte, bis hin zur Sanktionie-

rung durch die sogenanmen Auslander-

geselzeundderQuasi-Abschaffungdes
Asylrechts. Geisen nennt dies “Staat-

lich- instilutionalisierlen Rassismus.”

Die Beziehung‘dcs neuerdings wieder

modern gewordenen Ideals der “Natur—

lichkeit” korrespondiert nach Geisen

mil Neo-Biologismus und Neo-Fa-

schismus — allerdings zum Nachteil

einergerechteren Gesellschafl. DaB den

Medien oder auch der Schul- und

Jugendbuchliteratur ein gehonges MaB

an Minaterschaft dabei zukommt, han-

delt er in separaten Artikeln ab. Inwie-

weit der Sexismus, also die latent in der

Gesellschaft vorhandene Frauenfeind-

lichkeit,ahnlicheHerrschaftsstrukluren

(Ausbeutungsverhalmisse) aufweist

und insofem ein fiir inhumane Gesell—

schaften konstituierendes und dem

_ Rassismus zuarbeitendes SLrukturmerk—

mal ist, wird im Buch gut herausgear-
beitet.

Die Arbeit is: im Detail genau und

-trotz der Beschrankung auf das Not-

wendige ausreichcnd in derIn fonnatjon.

Eine ausfiihrliche Lileralurlisle zeigt
den Kontext der Arbeit auf und liefert

den Interessierten Hinweise aufweiter-

fiihrende Literatur.

Thomas Geisen “Antirassislisches Gc-

schichtsbuch - Qucllen des Rassismus

im kollektiven Gediichmis dcr Deut-

schen" IKO - Vcrlag {Ur Inlcrkulturcllc

Komrnunikation, Frankfurt 1996 (ISBN
3—88939—028-3) DM 34,80

Nr. 25 Frfihjahr 1998

iAhAMAs
Endstation Populismus

31011 refer Bibel schworzes

Buch:Gollwifz; Was ist'ldeolo-

gie? Terror und Versohnung in
Algerian; Dos ewig‘e Rotsel

Auschwitz: S’roo’rsmy’rh'os Deu’r—

scher Herbs’r; Postone und Seine
Rezepfion; Volksfumskompfund

V Sozialdemokrotie:Antideu’r—

scher Show-Down; Nozi-Opfer
ols.,Sloiinis’ren“ u.a.m.

Einzelpleis DM 7.50 (Vorauskasse/Bn‘elmarken)
Abonnement DM 22.50 Ifir drei Ausgaben:
BAlums. Postlach 620628. 10796 Berlin

Fax/Fonz 030 / 623 69 44



"‘JulidAlvajre'z ,

f

we ,Zeitder svchmeit'erlihgé f .

MitPh‘antasie derwirkliehkeit:aufyder Spur-['1
'

‘

Der Mfinchener Piper—Verlag legt end-

lich das Buch “Die Zeit der Schmetter-

linge” von Julia Alvarez im Taschen—

buchformat auf. Warumsolltemensch

aber noch ein Buch besprechen, daB

bereits seil mehrals einem Jahr in seiner

leurcn Hartcover-Version auf dem

Markt ist? Weil es hervorragend ist und

es ihm zu wiinschen ist, daB es jetzt ein

noch ngBeres Publikum findet.

Dieser Wunsch wird nicht so sehr

dadurch bestimmt,daBderRoman“Die
Zeiten der Schmetterlinge” 1994 in den

Vereinigten Staaten von Amerika zum

“Buch des Jahres” gewahlt wurde. Er

erkliirt sich vielmehr damit, daB “Die

'ZeitderSchmetterlinge”inderTradition
lateinamerikanischerErz'ahlungen steht

und Julia Alvarez schon jetzt zu den

GroBen der lateinamerikanischen Lite-

ratur gezahlt werden muB — obwohl sie

161m
ihren dritten Roman veréffentlicht

at.

.

Die Dominikanerin]ulia Alvarez, die

mden USA lebt, hat in ihrem Buch die

Geschichte der Geschwister Mirabal

hachgezeichnet, in Englisch, weil sie

1hre Muttersprache nicht mehr perfekt
beherrscht. Drei der Mirabal-Schwe-

Stern, Minerva, Patna und MariaTeresa,

Wurdcn umgebracht, weil sie dem do—

minikanischen Diktator Rafael Leo-

nidcs Trujillo die Stim zu boten und

Widerstand leisteten. Frauen, die heute,

27 Jahre nach ihrer Ermordung, in ihrer

Heimat,derdominikanischenRepublik,
31$ Nationalheldinnen verehrt werden

1H1d zur Legende geworden sind.

.

Ihnen hat die Autorin ein-ungewohn-
hches literarisehes Denkmal gesetzt.

Ungewohnlich deshalb, weil sie sich in

1hrem Buch regelrecht weigert, das

Deben dieser drei Frauen und ihrer

ubt‘flebenden Schwester Dede in lite-

rarrsch wohlfeilen Worten einfach

Pachzuzeichnen — eben einen Held-

mIlenepos zu schreiben. Vielmehr

Sghaffteslulia Alvarez in ihrem Roman

hlnter der Patina der “kampfen'schen
Heldinnen”, die Menschen siChtbar

Wcrden zu lassen: Frauen mit ihren

kleinen menschliehen “Unzuléissigkei-
ICU”, mit jungmadchenhaften Schwar—

mereien und Traumen, gequalt' von

Angsten und Unsicherheiten, auf der
‘

Suche nach den kleinen Fluchten im

Leben .— trotz eines widerstandigen

Lebens. Und die Autorin prasentiert
dies dem Leser, ohne jemals auch nur

annahernd diese Verhalten als Schwa-

che zu denunzieren - im Gegenteil.

Julia Alvarez scheint pradestiniert,
das “Denkmal” der Mirabals zu ent-

schleiern, den Legendenvorhang zu

zerreiBen und die Menschen dahinter

zum Vorschein zu bringen. Ihr Vater

war an einem Umsturzversuche gegen

Trujillo beteiligt. Wenige Monate vor

der Ermordung der Schwestern floh er

mit seiner Familie nach New York.

Julia Alvarez war zu diesem Zeitpunkt

zehn Jahre alt. Der Widerstand gegen

den karibischen Potentaten bestimmte

ihr Leben. Seit jungen Jahren gingen

ihr “die Mirabals” nicht mehr aus dem

Kopf. Fasziniert fragte sie sich, so

schreibt sic in ihrem Nachtrag “Woher

batten sie den ungewohnlichen Mut

genommen?” Und sie machle sich auf

die Suche nach den Spuren der Mirabals,

die zugleich auch zu einer Suche nach

ihren eigenen Wurzeln wurde.
‘

Sie befragte die noch lebende Schwe-

ster Dede, Mutter des derzeitigen Vize-

prasidenten der lnsel. Sie besuchte

Freundlnnen und Genosslnnen der

GeSchwiste'r, interviewte sie, horte

ihnen zu, lieB sie reden — besaB selbst

dieRuhe, die es ihren Interviewpartnern

ennOglichte, in ihren Erinnerungen und

ihrem Gedachtnis nach all den Jahren

zu lcramen.
.

Wer das Leben solcher fast schon

mystischen Gestalten nachzeichnen

will, sieht sich mit einer Unffille von

Problemen konfrontiert. Viele Men-

schen, die diese kannten rind mit ihnen

Kontakt hatten, fielen selbst dem blu-

tigen Regime Trujillos zum Opfer. Die
Archive des Regimes sind zum groBen

Teil vemichtet. Und die Erinnerung der

Uberlebenden Zeitgenosslnnen ist

triigerisch: Unwillentlich oder beab-

sichtigt verfalscht, glorifiziert, durch

Interessen gepréigt. Das Gedachtnis der

Lebenden laBtnach, ihrWunschdenken

mischt sich mitder Realitat von damals

und heute. Wie in einem metallischen

. OxidationsprozeB setzte irgendwann
einmal im Laufe der letzten 37 Jahre die

“Legende Mirabal” Patina an. Ein

nebliger Schleier legte sich fiber die

historischen Figuren. Selbstkritisch

reflektiert Julia Alvarez in ihrem

Nachwort: “Ironischerweise haben wir

dieMirabals,indemwirsie zumMythos
erhoben haben, ein zweites Mal ver-

loren. and zttgleich haben wir uns var

der Heraug‘ora'erung gedriickt, genau-

soviel Mu! wie sie zu beweisen, indem

wir unsere Begrenztheit als Durch-

schnittsmenschen vorschiitzen.
"

In der Nacht des 25. November 1960

sterben' Maria Teresa, Minerva und

Patria Mirabal sowie ihr Chauffeur

Rufino de la Cruz auf einer einsamen

LandstraBe im Norden derKaribikinsel.

Autounfall heiBtdie oftizielle Meldung.
Aber jedeR weiB, die SIM, Trujillos

gefiirchtete Geheimpolizei hat zuge-

schlagen. DerPréisidentRafaelLeénides

Trujillo liebt den “Unfalltod” als eine

VariantedieunliebsameOppositionelle
auszuschalten. Auf diese Art sterben in

der Dominikanischen Republik im

Sprachtenor des Regimes “Kommu-

nisten”, “vaterlandslose Gesellen” und

“homosexuelle Weichlinge” —- jeder
Mensch, der sich dem Diktator von

Gringos-Gnaden entgegenstellt. Aber

der “Wohltéiter des Vaterlandes” hat

auch keine Skrupel selbst “Hand an—

zulegen”. Die Opfer werden ins Meer

SF 2/98 [59]
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geworfen, den Haien zum FraB.

Als der Hitler- und Franco-Verehrer

Trujillo endlich am 30. Mai 1961 im

Kugelhagel stirbt, hater das karibische

Eiland 31 Jahre lang tyrannisiert. Aber

keiner seiner latein-, mittelamerikani—

schen und karibischen Potentatenkol-

legen hat soviel Blut an seinen Fingem
kleben,‘soviel Personenkult belrieben.

In jeder Hutte der Inselrepublik hangt
ein Bild des “Wohltaters”. Die Haupt-
stadt des Landes Santo Domingo wird

zu seinen Ehren in Ciudad Trujillo

umbenannt. Tausende StraBen und

Platze tragen seinen Namen. Die Men-
* schen taufen ihreJungen aufden Namen

Rafael oder Leonides. Der Despot gibt
. den Menschen Wasserbrunnen, wenn

sie seiner huldigen.Und er nimmtihnen

das Leben, wenn sie sich nicht seinem

Willen beugen. Wenn Trujillo mit dem
Finger schnippt, liefern die Familien

des Landes-“dem geilen Ziegenbock” V

ihre Techter aus.

Auch MinervaMirabal, Tochter eines

GroBgrundbesilzers gerat in das Blick-

feld Trujillos, entzieht sich aber hand-

Viele Zeitschriften”

kommen nur bis hierhin:

‘
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fest. Danach ist sie der Verfolgung des

Geheimdienstes ausgesetzt. Was den

dominikanischen Schlapphfiten jedOch
sehr lange entgeht, ist die Tatsache, daB

Minerva schon langst zurWiderstands-

bewegung gehort. 1hr Decknam‘e

mariposa, Schmetterling, gab dem Ro~

man von Julia Alvarez auch den Titel —-

“Die Zeit der Schmetterlinge”.
Minerva organisiert die Kommuni-

kation unter den im ganzen Land ver-

streuten Gruppen , sie verstecktWaffen,
rekrutiert Frauen und Manner zum

Kampf gegen Trujillos Diktatur. Im

'Widerstand lernt sich auch ihren

compariero ‘kennen. Manolo Justo

Tavarez stirbt Ende der 60er in den

Bergen des Landes als Guerillero.

Als die kubanischen Guerilleros auf

der Nachbarinsel den auch von den

USA gestiitzten Diktator Batista zum

Teufel jagen, hoffen auch die domini-

kanischen Revolutionarlnnen aufeinen

baldigen Umsturz. Zumal sich Trujillo
bei seinen Chefs in Washington immer

unbeliebter macht, indem er sich mit

einer eigenen Strategic indie Latein-

amerikapolitik'der USA einmischt. Im

Land wachsen wahrenddessen die

Widerstandsgruppen, die “Bewegung
14. Juli” (Movimento 14 de Julio - 1J4,
so das Kiirzel der Gruppe) griindet sich.

Bald gibt es vier mariposas. denn auch

die Schwestem von Minerva schlieBen

sich derBewegungan,ebenso wiederen

Ehemanner.

Jevstarker der Widerstand sichjedoch
im Land entwickelt, um so schlimmer

wiitet der “eitle Pfau” Trujillo. Eine

Verhaftungswelle bringt auch die mari~

posas ins Versier der- Geheimpolizei
SIM. Die Schwestem Maria Teresa,
Minerva und Patria werden ebenso wie

ihre Ehemanner festgenommen, im

beriichtigten Knast “La 40” verhfjrt,
gefoltertund schlieBlichinhaftiert.Dedé

entgehtder Verhaftung. Nach mehreren

Monaten Haft werden die drei mari—

posas entlassen, ihre Lebensgefahnen
bleiben jedoch weiterhin inhaftiert. Die

.Schweslem Mirabal sind schon zu ihren

Lebzeiten Widerstandssymbol.
Die Finca im Landesinnem, auf der

sie seit ihrer Freilassung wohnen, ist

Tag and Nacht vom Geheimdienst
hermetisch abgeriegelt. Wenn sic in die

nachste Sradt fahren, folgen ihnen die

Volkswagen von Trujillos Bluthunden.
Immer wieder wispem ihnen Menschen

.zu, vorsichtig zu sein, die Mordplane
gegen sie seien schon geschmiedet. Als

ihre Lebensgefahrten in das Geféingnis
im heutigen ‘Touristenparadies” Puerto

Plata verlegt werden, diirfen die drei
. Sehwestemsie besuchen. Die Fahrtam

25. November wird zur todlichen Falle.

Auf einer einsamen LandstraBe zwi-

schen ihrem Heimatort und PuertoPlata,

ganz in derN'ahe cines der Sommersitze
von Rafael Leo’nides Trujillo wird ihr

Wagen von Geheimdienstlem ange—
halten. Auf offener StraBe werden der

ChauffeurRufino de la Cruz (37), Maria

Teresa (25), Minerva (34) und Patria

Mercedes (36) ennordet. Die Leichen

werden samt Fahrzeug in eine Schlucht

gestiirzt.
Der Tag, an dem die drei Geschwister

Mirabal ermordet wurden, ist heute in

fastallenlateinamerikanischen Landem

ein Aktionstag. Frauengruppen machen
am “Tag gegen Gewalt an Frauen”

gegen die sexistische, palriarchale Ge-

walt mit DemOnslrationen, Menschen-

ketten, Sitzblockaden oderKonferenzen

mobil. Beschlossen wurde der 25. No-

vember als Aktionstag auf dem ersten

feministischen KongreB lateinamerika-

nischer Frauen in Bogota’ 1981.

Julia Alvarez Roman “Die Zeit der

Schmetterlinge” rekapituliert das LC-

ben, die Entwicklung und Jugend der

vier Madchen, von denen nur Dedé
fiberlebt hat, aus der Sicht der vier

Protagonistinnen. Die Berichte der

vfiberlebenden Dede dienen der Autorin

nicht nur als roter Erzahlfadcn, sondem

sie bedient sich ihrer, um die Gescheh-

nisse zu beschreiben, die im Umfeld

der drei marip‘osas und nach dcren Er—

mordung passierten. AberJulia Alvarez

ram auch die drei Ermordeten “selbst”

zu Wort kommen. Sie verschafft ihnen

in ihrem 463 Seiten slarken Roman eine

Biihne, um sich ausdriicken und darzu-

stellen. Patria, Maria Teresa und Mi-

nerva berichten aus ihrer Kindheit, er-

zahlen von ihrer ersten Liebe, wie sic

zur “Bewegung 14. Juli” kommen,

Verhaftung und Knast erleben und

fiberleben. Fiktive Berichte, die der

Phantasie der Autorin enlspringen, in

Ichforrn gehalten sind und Ergebnisse
ihrer Recherchen sind. Niemals be—

kommt mensch jedoch den EindruCk:

daBdabeidieProtagonistInnen entstellt
werden waren. Julia Alvarez schafft cs,

den ermordeten mariposas eineStimme
zu verschaffen, wenn auch diese TeilC
in ihrer Phantasie entstandcn sind.

AlsdieRomanautorin die Geschichw

niederschrieb. ”wachsen die Figure!l



der Handlung fiber alIe Fakten und

strittigen Fragen hinaus und verselb-

stdndigten sick in meiner Phantasie:

Ich scthfsz'e neu." Und dieserKunstgn’ff
cnnéglicht es den LeserInnen, einen

Blick auf die Schwestem zu werfen, sic

als das zu erkennen und zu begreifen,
was sic gewesen sind: Menschen mitall

ihren Schwiichen und Zweifeln. Gerade

das gab ihnen dieKraftzum Widerstand.

Julia Alvarez, Die Zeit der Schmetterlinge,

Roman, 463 Seiten, R. Piper Verlag.

Miinchen, 1996; Gebunden, DM 39,80,

ISBN 3-492-03803-4; Kaxtoniert, DM

16,90, SP 2554, ISBN 3-492-22554-3

van Hans-Ulrich DI7/fl70’flfl

Auf

Durchreise

im nachre-

. voluiiOnfiren

Mexiko
yon Jt'jfgen Mfimken

Paco Ignaclo Talbo ll, elner der Pio-

nlere des la’relnamerlkanischen Kr|~

minalromans fahn‘ uns in selnem

heuen Roman AufDurchre/Jse In das

r1C1chrevolu’rionéitre Mexiko der 20er

Jahre. Die mexlkanlsche Revolution

'(1910-1 91 9) brach’re die »Parie| der

InSTi’rufionaiisier’ren Revolutiona (PRI)

9ndie Machi,dlesieseiidem gegen
~

Jede Form von Demokrafislerung ver-

Teidig’r. Zur Legitimation dereigenen

Mpch’r bezieh’r sich die PRI immer

Wleder auf die mexikanische Revo-

lution und auf die Revolutionsfflhrer

Emilio Zapata u'nd Pancho Vilia. Sie

Wurden durch die PR! von lhren so-

lialrevolu’rionaren Positionen Iosge-
’

lost und zu nafionaien und folklorisfl—

S9hen Ikonen gemacht. Diesdnder’re
sICh ers’r in den leizfen Jahren durch
die Aufs’rande derZapa’ris’rInnen und

C3Ompensin@s. In Auf‘Durchre/ls‘e

VeerUCh’r Paco Ignaclo Taibo II ein

_3’fUCk linker Geschich’re anhand des
1m Spanischen GiJon geborenen Re-

VOlu‘rionars San Vlcen’re wleder

sichfbar zu machen. Zu dieser Her-

0ngehensweise bemerkf Taibo II

Selbsfironisch und selbs’rkrifisch:

Foto: Jean Marc Dellac



»Der Verfaaser otleser Ze/Yen ge-

sfehf, daB e/ne se/ne/ lefz/en fixen
lo’eensic/7 umdienochmal/ge Uber-

prdfijngundErwe/rerungdeftegené
densamm/ung o’er U'n/(en dIe/7t Er

er/nnen‘sic/1 an we SchW/e/{g/(e/fen
o'er Generafr'on von 1968, s/ch Ge-

s/chfe/ andNamen zu e/gen zu ma-

chen, aufdfeSleS/bnbe/Ufen/(onnfe,

um den ddnnen Faden de/ Kon-

f/nU/I‘dfzu sp/nnen, are Suche nach

den refen G/oBI/dfercnen, an die

w/r uns ha/fen k0“nnen. rr

In diesem Sinne hefiet sich Taibo Ii

an dIe Fersen des Revolutionars Se—
.

'

basfian San Vincente. In 55 frag-
matischen Kapiteln wird der Weg
des spanischen Anarchisten, Ge-

werkschafters, Seemanns und Me-

chanikers San Vicente zwischen

verbflrgten Tatsachen und dichte—

rischer Phantasie nachgezeichnet.
Vom FBI verfoigt und Immer wieder

des Landes verwiesen, versuch’r er

. dieArbeiterlnnenzu organisieren und

nimmt an verschIedenen Arbeiter-

Innenkampfen stati. Er beteiiigt sich
'

am Aufbau von Ortsgruppen der

anarchosyndikaiistischen Gewerk—

schaftCGT. San Vincente hat keinen

perséniichen Besitz, er IBt und schiaft

bei Genossinnen und Prosfituierten.

Er hIIft belm Aufbau, Vertrieb und

Verkauf von anarchistischen Zeitun-

gen. In einem derschéns’ren Diange
‘diskutierter mIteinem Kommunisten,

ob die WIssenschaf‘r oder der

subjektive WIIIe die Grundiage der

Revolution biIdet. Sle werden wah—

rend der Diskussion beide verhaftet.

.Im Gefangenentransporter und In

der Gefdngniszeile setzen sIe Ihre

DIs’kussIon fort.

KongreBakten, Poiizeimeldungen,
Berichtevon auslandlschen Geheim-

agenten, TeIInehmerInnennotizen.

ErinnerungenvonAugenzeuglnnen,
ArfikeiausGewerkschafiszeItungen,

Zeitschriften und Tageszeitungen
bilden nur den Unterbau, auf dem

Taibo II dIe FIktIon errichtet hat. in
einer Montagetechnik aus Tele-

grammen, Briefen, Dialogen, Be-

schreibungen und Erzahlungen Ober

San Vicente von verschiedenen Ich-

Erzahiern IaBtTaIbo II ein Biid von San

Vicente und seinen Staiionen des

mit Unterbrechungen dreijahrigen
Aufenthalts In Mexiko en’rstehen.
Durch die Ausweisung von San

Vicente nach Spanien 1923 verlieri

sich jede Spur. Er taucht nirgendwo
mehr auf. Er schein’r ein Leben

Irgendwo unter anderem Namen

gefflhrt zu haben.

EIne Schwache des Buches Ist, (308
San Vicente anScheinend Oberiede
Kriflk'erhaben scheInt, und genau

'

I

darIn iIegt die Gefahrjeder Ikonen-

biidung. Aberder hervorragende Er-

zahistil, den Paco IgnacIo Taibo II

schon in seinem Roman V/eernde
bewiesen hat. iaBt fiber ,diese

Schwache hInwegsehen.

»Religion?«
»Ist dos lhr Ernst? Keine naturiich.a
»Aber, slnd Sie nIcht Anarchist?«
»NO kIar.«

»Ist das denn keine Reiigion?«
»Wenn Sie das so eintragen wol-

Ien... ReIigIon: Anarchist. Das klingt
witzig. Nicht schiecht.«

(...)
’

'

»Warum sind Sie iIIegaI ins Land
‘

gekommen?«
»Weil Ich nicht an die Legalitdt

giaube. Und da wie nun schon maI

dabei sind, an Grenzen giaube ich

auch nicht. Zwischen Mexiko und

Guatemala gab es keinen Unter—
schie‘d. Von einem Baum zum nach—
sten UrwaId, und das war’s. Auch
die Baume erkennen keine Grenzen
on.“

nDIe Baume konnen wir nicht
ausweisen.«

»Um so besser fur sie.«

»Und was hoben Sle in Mexiko

gemacht’?«
»ich war auf Durchreise.«
»Auf Durchrelse?«
»Auf Durchrelse.«

»Auf der Durchrelse wohin?«

»Das werden Sle mlr schon

sagen...«

Paco Ignacio Taibo II

Auf Durchrelse
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btr. SF-60 (1/97)

Editorial

ES ist ein Uni-Sono-Lied dutch die

Jahre, daB linke Redaktionen und ihre

Blatter immer kurz vor dem Aus stehen
- bis hin zuv SPD-Bléittem, wahrend

r(iChte Blatter in der Regel besser we'g-

kommen. Das kann nicht nur an der

qcrzeitigen Gemengelage unserer poli-
USchen Landschaftliegen, sondem ganz

allgamein an der Art, wie Linke in un-

serem Land ihre Politik verkaufen bzw.

le Papier bringen.
So ist auch meine Kritik an Eurem

Blatt, das ich nun mehrereJahrebegleitet
habe als Abonnent und Kaufer, daB Ihr

VOm traditionellen linken Bild auch im

anarchischen Bereich nicht lassen kfinnt,
daB Ihr die groBen Verwerfungen der

Ncuzeit, denen u.a.jaderganze “Osten”

Z11m Opfer gefallen ist in Form einer

beschamenden Implosion, nicht aufge-
arbeitet habt. Irgendwo liegt da im

ganzen “linken Bereich” fihnlich Skle-

rotisches wie im klassisch religit'is—
christlichen Bereich. W0 blieben die

Reformen, die man tatsachlich Refor-

men nennen darf - auch im linken Be-

reich von den Gewerkschaften bis zu

den linken Paneien, wobei man langsam

fragen kann, wie‘so man die SPD immer

noch “links” nennt?

Und last not least: we ist Euer 6ko-

philosophischerAnsatz? Auch beiEuch

komme ich von der MuBmaBung nicht

103, (12113 Ihr die Oko-Frage als Zusatz-

frage zu anderem Wichtigem nehmt,

nicht als Ausgangspunkt ffir radikal

Neues. Schade!
,

-

Ich werde nach Auslaufen dieses

ABOs, Eure Zeitung weiterhin spora-

disch kaufen und gncken, ob und wie

sie si'ch'weiterentwickelt.

Mit 6kosophischen GrflBen,
Rolf-Dewet Klar, Maintal

btr. SF-Nr.61 (2/97)

Murray Bookchin, Die

Einheit von Ideal und Praxis

“Jede undjeder nach den Fahigkeiten,

jeder und jedem nach den Bedfirf—

nissen”. Murray Bookchin hat einen

anregenden,meistallgemeingehaltenen
Beitrag zur Chomsky-Bookchin-De—
batte geschrieben. Besonders die

“Pflichten der revolutionaren Linken”

und das Herausstellen der Bedeutung
des Staates sind, wenn auch nicht neu,

Leserlnnenbrlefe
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Foto: Graciela Iturbide‘

doch trotzdem lesenswert.

An einerStelle wirdBookchinjedoch
etwas konkreter, und diese Stelle ist mir

unangenehm aufgefallen: Der ~Kritik,

‘daBdie Volksversammlungen der Kom-

munen bzw. Stadtteile zu groB waren,

entgegnet er: “Doch dabei wird meistens

einfach unterstellt, in den Versamm—

lungen wiirde sich die gesamte Bevel—

kerungeinschlieBlich derKleinstkinder,

der Kranken, der pflegebediirftigen
Greise und der Unzurechnungsfahigen
zusammenfinden”. Bei dieser Aussage
sind mir mehrere Fragen durch den

Kopfgegangen: Werden diese Gruppen
von Menschen aus den Versammlungen 1

ausgeschlossen, wie und warum? Unter—

'scheidet Bookchin etwa in wertvollere

und weniger wertvolle Menschen (die

aufgezéihlten Gruppen von Menschen

entsprechen genau denen, die Peter

Singer u.a. als “Nicht-Personen” (ohne

Rechte, ohne Wfirde, ohne Wert)
bezeichnet?

Da die meisten Menschen sich selbst

nicht als “unzurechnungsfahig” bezel-

chnen werden, muB es eine Institution

0.5. geben, die diese Eigenschaft be-

stimmten Menschen zuschreibt. Sollen

solche Institutionen im libertaren Kom-

munalismus weiterbestehen und wer

bekommt dann die Definitionsmacht, v

1
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1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
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jemanden als “unzureehnungsfahig” zu

bezeichnen mit der Folge, z.B. nicht an

den Volksversamtnlungen teilnehmen

zu dfirfen? Istesnichtausgeschlossen,

Zugegeben: Der angesprochene
Abschnitt in Bookchin’s Artikel ist viel-

leicht nur eine Detail.
'

Aber: Bookchin, der hohe Anforde—

rungen an die “Linke” stellt, muB sich

selbst diesen Anforderungen stellen,

denn “es gibt (aber) Grenzen, die nie-

mand, der Sozialanarchist bleiben will,

fiberschreiten darf.”

Volker Engelhard, Nehren

f

14.,
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Waldo Mars

Kommune-Kritik

Dawird einemjan'chtig libel, wieWaldo

die KommuneAutoren zusammenholzt.

Da probieren ein paar Leute ans, anders

zu leben, schreiben sogar ein Buch da-

rfiber - und Waldo kniippelt die als

“faschistisch” nieder. Warum fragt er

mit seiner groBen Ratio nicht mal, was

wir von den Experimenten lemen kon-

nen? Ware doch nett, wenn er statt der

Exekution mal “gegenseitige Hilfe”

geiibt und das Positive herausgestellt
hatte! Dann hatten auch wir was davon

gehabt.So bleibtunsnurdas Schauspiel
barbarischer Umgangsformen. Das

Mindeste ware doch den Anderen und

seine Arbeit emst zu nehmen und nicht

pauschal niederznmachen. Genau das,
lieber Waldo, erinnert unangenehm an

faschisn'sche Methoden. Was “in den

aktuellen deutsehen Verhaltnissen

schlicht nach rechts tendiert”, das sind

nicht die Kommunen - das ist dieses

geh'assige und d'amliche Gezank unter

“libertiiren” Menschen.

Daniel S. , Wesseling
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Redaktionsarbeit

Verehrte Schwarze Fadens, anbei ein
'

Text (zu Elisabeth VOB’Kn'tikanWaldo

Mar), den lhr abdrucken konnt, wenn

Ihr wollt. Aus meinerAdressekonntIhr

meinen echten Namen ersehen. Falls

Ihrden Textdrucken solltet, mochte ich

Euch hiermit - trotz Eurer neuen Praxis,

Pseudonyme gegen den Willen ihrer

Tragerlnnen aufzudecken (vgl. Jens

Kastner fiber Waldo Mar im SF1/98, S.

59 letzte Zeile) - freundlichst bitten,
mein Bediirfnis nach Anonymitiit zu

respektieren.

'

Anm. der SE-Red.: Es ist sicherlich

keine “neue Praxis" des SF Pseudony- »

me aufzudecken, sondern ein Versehen.

Wir méchten diese Kritik zum Anla/J’
nehmen. uns bei unseren Leserl’nnen

und gerade auch bei den betrofi'enen

Autorenfiir einige Patzer in der letzten

Ausgabe zu entschuldigén: so wurden

z.B. die SeiZen 31 and 33 beim Lay Out

vertauscht, derHinweis aufden Urheber

unserer Titclcollage, Uwe Rausch aus

Frankfurt, ging irgendwo anfdem Weg
zur Karlsruher Druckerei verschijtt, —

und einiges andere mehr, wie z.B. daB

der letz'te Satz aus Jens Kastners Replik
leidernicht weggeschnilten wurde. Zur

Entschuldigung konnen wir nur‘ zahl—

reiche Pannen bereits im Vorfeld des

Lay Outs “beichten”, die dazu fiihrten,
daB die 3 Tage kaumausreichten die

Fadennummer fertig zu bekommen, so

daB sich leider weitere Fehler einschli-

Chen.

Wolfgang Hang (szr den SF)

WK
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Zu Elisabeth VoB‘ Kritik

an Waldo Mars Rezension

zum Kommunebuch

Zun'achst: Waldo Mars Rezension des

Kommunebuchs fand ich brauchbar. Er

hat darin getan, was in linken Zusam—

menhangen ansteht, namlich den Ma-

cherlnnen des Kommunebuchs die Kri-

tik nicht entzogen, sondem nach dem

gefragt, woriiber die meisten Texte des

Kommunebuchs schweigen: nach den

Formen, in denen in Gemeinschafts-

projekten Konflikte ausgetragen wer-

den. SehlieBlich brancht man ja nicht

extra zu betonen, daB aus program-
matischen Gemeinschaftsprojekten
immer wieder Einzelne einfach ,raus—

fallen, die dann in der Rege] einfach

vergessen und verdrangt werden. Ver-

drangt wird dahei sehr haulig vor allem

der Gedanke, daB es wombglich nicht

an der Einzelperson selbst gelegen
haben mag, daB sic aus dem Projekt
gedrangt wurde, sondern an gewissen
Unzulanglichkeiten der Konlliktaus-

Lragung. Mag sein, daB Waldo Mar

selbstaufeine Weise irgendwo ,rausge—
fallen istoder ,rausgedriingt wurdc, wo

ein Anspruch aufKollektivitéit vertreten

wurde, die ihn verletzt hat. Um so besser,

daB er sich nicht aus dem politischen
Diskurs verdra'ngen léiBt, sondern

spricht. (Dies an die Adresse vOn

Burkhard, der im SF 2/97 (Nr. 61) die

Moglichkeit, daB Waldo Mar seine
Kritik aus einer Verletztheit heraus

gescharft hat, fijr ein Argument gegcfl
die Berechtigung zu hal ten scheint, diesc

Kritik nach den Regeln der argumen-
tativen Vemunft zu auBern.) Wie dem

auch sei: offenbar sorgt Waldo Mars

Sprechen ffir Beunruhigung. Vier Er-

widerungen bisher zeigen, daB er nicht

einfach ins Leere geschrieben hat.

Irgendwas hat er ja wohl getroffen.
Denn: der getroffene Hund bellt, sagl

ein Sprichwort.
Ich mochte hier vor allem elwas ZU

Elisabeths Beitrag sagen. Und zwarwcil
ich den zenn‘alen Punkt, um den es ihf

geht, ffirein Symptom ftir die Schwiichc

von Teilen der Frauenbewegung 815

Befreiungsbewegung halte:

Elisabeth beschreibt in ihrcm Kom-

mentar zu Waldo Mars Kritik am Kom'

munebuch eine Konllikt—Szene, die sich



bei der Vorstellung des Kommune—

Buchs im E1 Locco zwischen Waldo

Mar und ihr abgespielthat. Sie be-

schreibt diese Szene, die ich als Zuho-

rerin bei der El-Locco—Veranstaltung
miterlebt habe, als eine Abfolge von

Abbrfichen. Elisabeth hatte eine Passage
aus dem Beilrag von Ele Posehmann

aus dem Kommune-Buch vorgelesen,
in dem es um die Thematisierung von

lesbisch- bzw. Hetera-Sein in Kom:

munen ging. Daraufhin habe - so

schreibt Elisabeth — Waldo Mar ,,De-

fin'itionsmaeht“ fiber den legitimen Ort

einer solchen Thematisierung ausgeiibt.
'

Waldo Mar habe ",,gefordert“, ,,dies

lastige Thema doch im Privaten zu

lassen“‘(S. 58). lhren eigenen Abbruch,
den sie als ,,Weigerung“ beschreibt, mit

Waldo Mar ,,dar1'iber zu diskutieren, ob

eine Frau das Recht hat, ihre sexuelle

Orientierung als politisch undoffentlich

Zu definieren“, legitimiert Elisabeth

. dadurch, daB sie Waldo Mar den oben

referiertcn definitionsmaehtigen Uber-

griff zusehreibt.

Mit dieser Darstellung habe ich ein

Problem. Es war namlich keineswegs
30, daB Waldo Margefor'dert hat, irgend
ein Thema im Privaten zu lassen. Er hat

fiberhaupt nichts gefordert, sondem er

hat lediglich eine Frage gestellt. Er hat

- in hoflichem Ton und in einer Gestik

der Neugier - keineswegs ,,genervt“,
Wie Elisabeth schreibt, danach gefragt,
welches politische Befreiungspotential

'

1n einem kommune-intemen ,Outing‘
der eigenen sexuellen Orientierung

§leekt. Den genauen Wortlaut erinnere

10h nicht mehr. Aber es war etwas wie:

,_,Warum soll man seine sexuelle Orien-

11erung in der Kommune offendieh ma—

Chcn? Fiirmichpersonlich istdas Private

e(Slmal nicht politisch. Ieh wiirde das

meht maehen. Warum soll man das

machen miissen?“ Und diese Frage

Wurde’ von einigen anwesenden Frauen

(nlcht nur von Elisabeth) sofort als In—

F_rage-Stellung verstanden, weshalb

diese Frauen auch machtig hochgingen
"Dd dann den von Elisabeth gerecht—
fertiglen Abbruch der Diskussion voll-

zogen.

Mir geht es jetzt aber nicht darum,

Waldo Mar zu verteidigen. Moglich, ja
sogar wahrscheinlich, daB in seiner

Frage z'u Sinn und Unsinn eines Gebots

der Thematisierung der eigenen se-

Xuellen Orien tierung in Kommunen eine

KflfikundauchehiAngdHSKmkw.Es
Stellt sich nur die Frage, von welchem

Slandpunkt aus so ein Angriff veriibt

wird. Elisabeth und die anderen Frauen

bei der Veranstaltung haben Waldo

Mars kritisehe Frage gleich in die fiir

sie bequemste Ecke gestellt: Sie unter-

stellten ihr einfach den plumpen An-

spruch, die unhinterfragbare Trennung

von ,,privat“ und ,,politisch“ als Stiitz-

pfeiler der patriarchalen Herrschafts-

ordnung wiedereinzuserzen. Sie bauten

Waldo Mar zum Pappkameraden 'auf:

zum Marin, der Definitionsmacht und

patriarchale Herrsehaft ausiiben will.

Damit haben sie aber meiner Meinung

nach vor allem eine eigene Schwaehe

verdeckt. Wenn das ,andere Leben in

Kommunen einen Kampf gegen die

heteronormative Ordnung der Ge~

schlechter beinhalten soll, wenn der

Umgang derLeute miteinanderin Kom-

munen irgendein Veranderungs— u‘nd

Befreiungspotential haben soll, dann

muB esauch mdglich sein,diePrinzipien

jederzeitoffensiv zu vertreten, die hin ter

Forderungen an die Veranderung der

Einzelnen stehen. Was hatte gedroht,
wenn die anwesenden Frauen sich auf

Waldo Mars Frage eingelassen hatten?

Eine politische Auseinandersetzung

hatte gedroht, in derFeministinnen ihren

Veranderungsstandpunkt, ihr eigenes

Anliegen auch gegeniiber Dritten batten

vertreten kennen, eine-politisehe Aus-

einandersetzung, in der sie den Verstand

und die Herzen der anderen Teilneh-

merInnen der Veranstaltung im El Loe-

co batten erobem kennen, und nicht

zuletzt eine politische Auseinander~

setzung, in der die anwesenden Frauen

Waldo Mar (so er denn einen antifemi-

nistisehen Standpunkt verIIeten wollte)

argumentativ batten ausknocken kon—

nen. Anstatt dessen haben die Frauen,

hat Elisabeth - bei einer von ihr selbst

mitorganisiertenpolitischen und offent-

lichen Veranstaltung - die Auseinan-

dersetzung um die Fragen, die sie selbst

auf den Tisch gebracht hat, verhindert.

Als Frau und Feministin finde ich das

einfach traurig.

Sophie Schlange. Berlin
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Foucault~Artikel
von Jfirgen Mfimken

Zunachst mal vielen Dank fur Eure Ar-

beit fiir den Schwarzen Faden, in dem

ich in letzter Zeit - oder untersehatze

ich die fernere Vergangenheit? - wieder

verstarkt viele ffir mich spannende und

anregende Beitrage gefunden habe.

Besonders schatze ich am SF den Blick

fiber den Tellerrand der (deutschen)
Anarchismus-Szene/Klassiker-Dis-

kurse unddiekonstruktiv—kritische Aus-

einandersetzung mitjiingeren und sich

selbst zunachst nicht un terdem A-Label

prasentierenden Ansatzen und Bewe-

gungen.

In diesem Sinne habe ich auch den

sehr informativen und durehdachten

Beitrag vonJiirgen Mfimken mitgroBem
lnteresse gelesen. Leiderjedoch fehlen

die genaueren Angaben zurja durehaus

reichlieh herangezogenen Sekundarli—

teratur, die in der Kurzform (Name,

Jahr, Seite) im laufenden Text Erwah—'

nung findet. So dies alles Biieher sind,

lieBen sich die Quellenja mitein bifichen

Miihe ermitteln; bei Artikeln in Zeit-

schn'ften 0.5. wird es allerdings schwie-

rig. Insofernvfande ich es einen netten

Service, wenn ffirLeute, die vom Anikel

angeregt, ihrerseits weiterlesen wollen,

im Nachlrag eine Literaturliste abge—
druckt werden kfinnte. Oder, falls Ihr

den Platz dafiir sparen wollt, ware ich

ganz egoistisch auch schon zufrieden,

wenn ich eine solche erhalten konnte

oder Ihr den Kontakt zum Autor ver-

mittelt konntet.

Karin Schliicker, Frankfurt

Anm. der SF-Redakti0n: Leider ge-

schieht es recht hiiigfig. dass wir aus

Platzgriinden zu ausfiihrlich geratene

Anmerkungen und Literaturhinweise

weglassen miissen. Wir wollen deshalb

gem diese Anregung aufgreifen und

allen Interessierzen, die uns ansehrei-

ben, eine Literalurliste zukommen las-

sen. 1m vorliegenden Fall finden sich

jedoch die wichtigsten Literaturanga-
ben my”den Seiten 45 und46. Vielleicht

konnten die Angaben aigf S.46 leicht

fibersehen werden. weil dort der Ingrid
Strobl-Artikel begann?
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Die Monatszeiiung iiiI Selhstnrganisaiion

SchIIIIérpuIIlIt Dezemher1997
3KlimagipfelIIIKinto:

‘‘

nWettlaufnach unteII?«

Verschmutzungsrechte im Sonderange-
bot- szialpolitisches Forum 97 in Kassel-

Umweltverbinde auf Schmusekurs mil

Siaat und Wirischaft u.v.m.

f‘SohW‘erplIIIkt JaIIIIa‘r1998
‘ SaalfeId/Ihiiringen: Staatunri PIIlizei
'

greifenhart durch gegenAntifademo

Kriminalisierung und Verbot der Antifede—

mo >>Gegen den rechien Konsens<< - Die

politisch Verantworilichen - Der Polizei-

einsatz - Die Cffentlichkeit. Die rechten

Organisationen . Selbstvenvalteies Zen-

trum Komm in Niimberg von der 3de ge-
schlossen - Gerichtsprozesse gegen Taxi-

fahrer wg. angeblichem >>Einschleui$en

von Ausi'alndem« - Lokale Agenda 21 —

Umweltschutz mit doppelier Moral u.a.

7

thwerpunkt Februar1998: V

~Jugendmnweltbewegung am Ende?

Geschi.chte Hfihepunkte. Etablierung

Eine Bewegung im Spagat zwischen

»oben« und >>unien<< - Fliichtlingshilfe
via Intemei . Biidung fiir aile: Derufsschii-

lerinnen kriiisieren Studi-Stneik - Autono-

mes Frauenhaus Kassel - Gliickliche Ar-

beiislose: Die Beweriung von Arbeit isi

eine ethische Frage unserer Gesellschaft
I

Schwerpunkt M5rz1988:
Fairer Handei: Hinter leder

Fruciit steht ein Schicksai '

E1 Rojito: polilisch handeln mil Kaffee isi

mehr 315 die Vermarktung eines Fair-Tra—

de-Produkies - 10 Jahre Banafair- Faire

Bimane in den (Super)Marki? - Zeugnis-
verbrennung: Linke Schiilerinnen Aktion

(LISA) fiir Schule ohne Noten ' Tausch-

ring Oste Talenie hatte Verbindung zur ex—

trem Rechien - Freigeldexperiment: Die

WKRA kursierie in den 30em kurzfristig er—

foigreich ais Altemaiive zur Arbeitslosig-
keit bis sie die Reichsbank verbot u.v.a.

Zum Kennenlernen:

3-monatiges Schnupperabo Hit 10 DM

frei Haus (nur gegen Vorkasse Schein/
Briefmarken/V-Scheck).

Bunte Seiten 1997/98— Das »einzige‘
AdreiSveIzeichnis der Altemativen Be-

Wegungem. Mit ca. 12.000 Adressen aus

der BRD, CH, A mid intemationalen Kon-

taktanschrifien. Jeizt mil Reader der Al-
ternafivMedien im Innenieil. 1033 Zeit-

schriften mit zahlreichen Beschreibun-

gen, Video— & Fiimgruppen sowie Freie Ra-

dios. Buchformat A4, 260 Seiten, 30 DM

zzgl. 4 DM Versandkosien (auch gegen
*

Rechnung), ISBN ,3-9240085-04-8.

Batellanschrift:

CON'I'RAS’I'E e.V., Posifach 1045 20

69035 Heidelberg, Fax (0 62 21) 16 44 a9
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Foucault—Artikel

von JI‘jrgen Mijmken

Anarcho-Schnitzer

Der SF—Redakleur Jiirgen Miimken

verkiindete just diese Weisheiten:

"Der sogenannte Wiederentdecker

von Stirner, Henry James Mackey, geht
meiner Meinung nach in seinen Roma—

nenDieAnarc/Iisten undDerFreiheits-

sucker von einem autonomen Subjekt
aus und so bleibtvom Siim'schen Egois-
musnurein radikal-biirgerlicherlndivi-
dualismus iibrig. Es gibt keinen >>realen

Menschen<< , der durch gesellschaftliche

oder individuelle Befreiungsprozesse
freigelegt werden kijnnte."

In wenigen Satzen leistei sich dieser

Redakteur einen Fauxpas, wie er deut-

licher und erschreckender nichL sein

kann.

Zunachst spricht er von einem "soge~
nannten" Wiederemdecker Stirners,
wohl um seine Herabsetzung zu verdeut-

r lichen, dann nimmt er eine Verhunzung
von einem Namen vor, den er nicht aus-

sprechen mochte, um dann noch einen
B uchtiiel zu nennen, den es nie gegeben
hat.

.

Damit nichI genug! J iirgen Miimken
schlieBI aus seiner eigenen Unwissen-

heit,diesersogcnannte1ames also (Viet-
leicht liest Miimken zu viele Kriminal-

romane) lieBe von'diesem Siimer—Egois—
mus nur einen "radikal-bijrgerlichen
Liberalismus und keinen’ reaien Men-

schen iibrig.
Was derRedakteur darunter versieht,

diesen James hat er offenbar iiberhaupt
nicht gelesen, da diirfte er wohl in

Erklarungsschwierigkeiten geraien, wie
es auch seinem Beitrag zu emnehmen
ist.

‘

TakI, die feinste Bliiie am Baume der

Freiheit, schrieb der Dichtcr Mackay,'

dessen kijnsLlerisches Werk immer noch

(iffentlich gewijrdigt wird, besitzen

allein die Anarchisien. Anarchisten,
nichI Individualisten.

WenigerLangaImigkeiI,mehrInhaIt-
lichkeit, mehr Niveau. Das ware ein

besserer Weg.
Uwe Timm, Neu Wulmslorf

Anm. der SF-Red. .' Uwe Timm isL cin

ausgewiesener Kenner von Siimer und

Mackay. Deshaib verwundert es nicht,
wenn ersich umgehend zu Wort meldet,
sobald der Name Siimer oder Mackay
erwahnt wird, selbsi dann wenn es

inhaltlich eigentlich um Foucault geht.
Das interessiert ihn gar nicht. Das ware

nun keine Repiik wert, wiirde er nicht

gerade"1nha1ilichkeit" einiordcm.

Klar: Mackay heiBI wirklich John

Henry und schreibt sich miIa
" "

—beim

letzten SF handelte es sich aufgrund
von Zeitdruck zugegebenermaBen urn

eineschlechtkorrigierie Ausgabe. Aber
es grenzt schon an Spilzfindigkeil dem

Autoreinen falschen Roman unicrjubeln
zu wollen, wenn ein "und" kursiv ge-

.
schrieben siehenblieb, obwohl deutlich

steht, daB es sich um die "Romang Die

Anarchisten und Der Freiheitssucher”

_

handelt. Im Gegenzug kdnnien wirjctzt
antworten, weshalb verhunzt Tim In den

Namen Stimers zII "Siirn'schen"? Und

erschreckender: Weshalb wird aus SF—
63 plétzlich SF-73? Oder weshaib wird
der Autor Jiirgen Mijmken, der im Im-

pressum deutlich‘ als Mitarbeiier aus—

gewiesen ist, plI’jtzlich zum Redakleur

erklari?

Nur um die alte Faden-Animosiiiii
wieder aufleben zu lasscn? Weniger
ware mehr gewesen, d.h. warum auf

offensichtlichen Rechtschrcibfehlern

herumreiten, wenn von Jijrgen Mijmken

eine so inieressame Frage aufgeworfen
wurde wie: "Karin es ein "Ego” als

u'nzerstr'irbaren Kern geben oder ist es

nichl immer gesellschaftlich gepra'gt,
k0nslruiert und lelzllich Wandlungen
unterworfen, die das Individuum nicht

steuerz?” Um eine fiir alle Seiten ge—

winnbringende- Diskussion fiihren zu

konnen, some Uwe Timm gegen diese

These eine fundicrte Analyse bei-

steuem! Wolfgang Hang



Noch lieferbare SF-Ausgaben

Joc hen Knoblauch (Hg):

SF-Register

Aufgenommen wurden alle Beltragevon

Nr.0-Nr.50,lncl. Sondernummern. 10.—DM:

auch als DOS-Diskette (Word-Datel) er-

haltllch. Das Register ist fL'Jr internet-

Benutzer ouch unter unserer Homepage

zu finden:

hffp://www. comenius-anliquariaf.com/

anares

SF - Alte Nummern
‘”

Die Nummern 0-23, 44, die Sander-

nummern Feminismus l. Verfall der Arbeit
"

slnd vergrlffen.
Dle SF-Pakete fUr nur 10.—DM zzgl.

J Portokosten (6,10) slnd weiterhin erhalt—
'

lich:

‘1 Paket1 (Nr.24-30)
"

Paket2 (Nr.31-38)

:2 Paket3 (Nr.39-47),(ohne Nr.44)

; Poket4 (Nr.48-53)

PaketS (Nr.54-58) : 15.—DM

" -" —— yarn -.

Nr. 59 enthaltu.a.:M.Wiik:Aus dem Innern

des Sparpakets, D. Schflize: Die Deut-

' schen sind gefahriich: B. Scharlowski: Der

Babynahrungshersteller Hipp: Subcom—

mandante Marcos: Kommuniqué; H.

Benner: Der Derivatehandei; D.'Nelles:

Die anarchistische Jugend: BUKO-Bericht

etc. 688.. 8.-DM

Nr.62 Feminismus-Sondernummer ll,

enthalt u.a.: SF—Red.: Vlelfdliige Bezie-

hungenzw. Anarchismus und Feminismus,

interview v. Dorothea Schflize mit der

Brasilianerin Marla da Cruzzu Errahrungen

mit dem alltagllchen deutschen Rassls—

mus: Maria Mies: Thema Subsistenz -

Frauen, Nahrung und globaler Handel;

Jane Meyerding: Gender {die Welt wie

sie gelebt wird; Rosella di Leo: Patriar-

chatskritik: Ort der Differenz; L. Susan

Brown: Auseinandersetzung mlt Naomi

Wolfs Powerfemlnlsmus; Arione Gransac:

Gemeinschafiskflche Kropotklns: eta.

648.,8.-DM

Nr.63 enthait u.a.: Holst: Chiapas aktueli,

Sievers: Zapata-Konferenz in Madrid,

petzi: Zapata und ich, Jose Saramogo:
Worum lch noch Chlapos fahre?. Ge-

schlchten vom alten Antonio. Ries:

Chomsky—Kritik 1 - Ziele und Visionen.

MUmken: Chomsky-Kritik 2 - Staatllchkeit W»
oder Anarchle?. Noam Chomsky: Unter— T

stellte Zustimmung
- Diskurs zur Demokra-

tie. Morris: Frele Stadte, Bergstedt: Der -

Staat und die etoblierten Umweltverban
'

de; ML‘Jmken: Foucault-Diskurs, Flamb.-

Gentechnikbewegung—Repression; Ster—

neck: John Cage: Vols: Kommune-De—

batte, Kastner: Kommune-Debatte.

Schwarze Feder: Kritik an Geronimos 'Glut

und Asche': GUnther: Antwort aufT. Wag
ner "Von der Suche nach derAnarchie'.

68 8.. 8.—DM

Nr.60 enthalt u.a.:Anti-Expo-AG:

NGChhaltlge PropagandafflrdasSJahr-
tausend: M. Kittmann: Die neue Milita—

rlsierung der Gesellschaft: H. Walbel:

Neofoschismus in Ostdeutschland; In-

Tervrew mit Birgit Rommeispacher: N.

Chomsky: Ziele und Vislonen (1.Te|| der

Bookchln-Chomsky—Debatte), U. Brock-

“ne: Anarchistischer Antimliltarlsmus lm

Kaiserreich; W. Sterneck: Techno und

Clibertribe, T. Wagner: Von der Suche

”Och der Anarchie, etc. 688., 8.-DM

Spender! fijr den Pressefonds des

Schwarzen Fadens :

5:. NL‘irnberg 15.—; J.M., TUbingen 20.-,-
-

-. Berlin 70,-,- B.R.. Holzbunge 20.-; No.

EUskirchen 100-:

Gesamt: 225.-

Herzlichen Dank,
on d"espenderlnnen! Die Spenden helfen
””5 derzeit sehr.

Mtl. Dauerspenden fi‘rr die Verbreiiung

anarchistischen Gedankenguts:

N.H.. NUrnberg 25.-: MR, Frankfurt 25::

T3. . Detmold 5.-: A.R.. Paderborn 10-: F.-

J. M., Dortmund 10.-; V.S.. GroG-Umstadt

20—: U.S., Thedlnghausen 15.-: R.G.,

Anrochte 15.—;

Gesamtstand (September: 125.-)

Mary Ellen

Mark,

Nr. 61 enthal’r: L. Schroi‘ier: Globalisierung;

M. Wilk: Macht und Herrschafi, Tell 4:

Giobalisierung; D. Hartmann: Soziale

sauberungenin Kain: M. Bookchln: Einheit

von Ideal und Praxis,(2.Tell der Bookchln—

Chomsky-Debatte); Kommune-Debatte

Teii 1; K. Stood: Last 1000 Torten fliegen!:

M. Kroger: Simone Well und Carl Einstein

in Spanien 36/37: W. Portmann: Portrat

Heiner Koechlins: Kurzes zum ak, zur FAU.

zur OkoLi, zur Einstellung von links, zum

ProzeB gegen Lotto Continua etc. 688.,

8‘-

SF-Red., PF 1159,

71120 Grafenau/Wflrtt..

Tel. 07033-44273

(Anrufbeantworter),

Fax 07033-45264,

e-mail: TrotzdemuSF@l-oniine.de

Nachtrag:
In der letzten Ausgabe unterbiieb ver-

sehentlich derHinweis aufden Gestalter

unserer Fototiteicollage, Uwe Rausch

aus Frankfurt. Deshalb dieses Mal als

Riicktitel!
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